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Trotz des »Satzes«, mit dem wir mehr In—

wir dieses Mal nicht alles im SF abdrucken,
was wir wichtig und gut fanden. D.h. einige
Artikel wurden aufgeschoben, andere in den

FLI—Rundbrief gesetzt oder ganz abgelegt.

Schwerpunkt >_>ARBEIT<< in dieser Nummer
den Schwerpunkt >>ANTIMILITARISMUS<<
. Die Beitragc sind bewuBt widerspriichlich,
was auch den Diskussionsstand beim FLI aus-

driickt. Dal3 »Antimilitarismus« trotzdem ak—

tuell bleibt, wird besonders in Owen Wilkens

Beitrag deutlich; die Recherchen des neusee-

landischen Friedensforschers (aus Schweden
— bis dahin bei SIPRI — ausgewiesen) sind bis-

her nur von dcr dfmischen Tageszeitung »IN-

FORMATION<< aufgegriffen worden — wir

sind gespannt, wer sich als erster getraut, den
SF zu zitieren. Die U-Boot-Atomraketenpoli-
tik ging zu unserer Uberraschung noch immer
nicht in die Diskussion der »Friedensbewe-

gung<< mit ein—uns liegt das Material nun bald

péiBe haben uns immer wieder gezwungen, die

Veroffentlichung der Broschflre aufzuschie—

ben, —deshalb in dieser Nummer (nach Nr. 12:

COB-Flugpléitze) der 2.Auszug.
Neben diesen wichtigen Themen geben wir

diesmal auch unsere »vornehme Zuriickhal-

tung<< auf und versuchen die >§Ok0libertéiren<<
auseinanderzunehmcn; die »Mackay-Gesell-
schaft<< lassen wir das in einer 4-seitigen »Son-
dernummer<< selbst besorgen (auch dafiir war

der Platz im SF nicht ausrcichend und wohl
auch zu schade. Wen‘s intercssiert, schicke 2.-
DM in Briefmarkcn fiir Porto-etc. -Kosten;
nur gcgen Vorauskassel). Trotz unserer Arro'

ganz ('2) hoffen wir weiterhin auf cure talkr‘af-

tigc Mitarbeit und Mithilfe: die 64 Sciten, wie

sic euch vorliegen, werden untcr folgendem
Aufwand hergestellt:

Unbezahlte Biiroarbeit (1 Std. tiiglich),
Satzarbeiten (ca. 2 Wochcn), Lay Out- (ca. 2

Wochcn), Vcrtricbsarbeit (ca. 3 Tage).
Unterbezahltc Druckerarbcil und Weitcrvcr-

'arbeitung (dank an die Karlsruhcr Genossen

und Genossinncnl). _

Bleiben an Unkostcn — fiir den Druck:

ca.2200.-DM; Satz: ca.400.—DM (Entwick-
lung, Geréitckosten usw.); Versan- und Lay
Out Material: ca. 400.-DM; Transportkosten:
ca.100.-DM; Porto: ca. 800.-DM; Tclefon

und Anzeigcn bezahlt der Trotzdem-Verlag.
Trotz dieser Bedingungcn also UNkosten von

ca. 3900.-DM pro Nummer. Bci 1240 A805

(incl. einige Frei—, Knast-, Austauschabos,
incl. ca. 170 Vertricbsexemplarc Zu 40% bzw.

50%) ist die Zeitschrift mit ca. 3400.-DM Ein-

Titelfoto:

Ola Enslod, geb. 1942

in Lesioskog, Nord-Gudbrondsdol
.

dem domoligen Deulschen
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Troum vom Frieden
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halte auf den 64 Seiten unterbringen, konnten
‘

Parallel zu den FLI-Treffen — ergéinzt der
‘

ein 3/4 Jahr vor; finanzielle und zeitliche Eng-
’

\

nahmen einigermaBen gedeckt. 300.- his 400.-
DM Spenden, ca. 50.- bis 100.-DM Anzeigen
gleichen die Bilanz insoweit aus, daB sich die

Zeitung selbst tragt. Da die ABOkurvc an-

steigf, sind wir optimistisch, daB dies auch in
Zulflinft so bleibt bzw. cher besser wird, damit
z.B. der Sctzcr odcr die Druckcr auch mal
»Lohn« bekommen kénnen. Dieser »Ein-
blick<< sei fiir all diejenigen, dcnen der SF

wichtig genug ist, um auch mal cine Spende zu

gewiihren. Danke — und nun Viel SpaB beim
Lesen, Diskutiercn, Zerfetzen —manche lesen
ja Zeitschriftcn von- hinten, fiir die ware also
der Hinwcis interessant: dcr niichste SF hut
den Schwcrpunkt »KUNST und ANAR—
CHIE<< (RedaktionsschluB: 15.6.84)
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Nordnorwegcn — cin Supercuba?
Soll die Finnmark wieder brennen?

>>572 .Atomraketen auf dem europfiischen
Kontinent sind cine ”Kleinigkcit‘fgegen tau-

Sendc Atomraketcn in Norwegensee« — so die
Tltclseite ‘dcr norwegischen Zeitung >>Ikke-
vold« (hrsg.v0n dcm norwegischcn Zweig der
War Resistcrs International, Folkrcisning
mot krig.)

.

Die USA werdcn in einer Kriscnsituation ver-

Suchcn, die Sochtunion einzuschliessen, in—

dem sic dns Gcbict zwischcn dcr Finnmarks-

klfste und Spitzbergen (Svalbard) vermincn.
Em Plan, den dcr amcrikanische Marinemini-

SCI Lehmann 1981 lanciert (und Weinberger
ln'Nonvcgcn bckriiftigt) hat.
E1n kurzcr Rfickblick: Major Anders Hellc-
bust Idstc durch seine Magisterarbeit >>Unter-

Speliung dcr in Norwcgcn stationiertcn, mili-
tanschcn Navigationssystemc dcr USA<<,

197.4. cinc Vcrhaftungswclle und sichcrheits-

PlOItIsclic Debatle ans, die Norwegen durch-
Clnandcr brachtc. Damit war die sclbstaufcr-

19g“: offizicllc .,Basen-und Nicht-Atompoli-
“k, cin entklcidetcr MythOS. Ein Untersu-

ChungsausschuB dcs Stortinget (Osloer Parla-

mC_m) crkliirtc diesc Arbeit zum Staatsge-
heimniS, olmc mit dem Mut der2 Abgeordne-
lCn dcr Sozialistischen Volkspartci zu rech-

PCH. dic auspacktcn. Vcrwickclt in diese Ver-

Offcntlichung war dcr Journalist Ivar Johan-
Sc" (norweg. militdrpolit. ‘Gijntcr Walraff’

find Rcdziktcurvon Ikkcvold), dcr fiir Monate
”1

Untersuchungshaft geriet. Um ihn und den

.Abgcordncten, dencn mit cincm »Reichsge-
Helm gedroht wurde, zu helfcn, legten die

Fr{Cdcnsforseher N. P. Gleditsch und Owen
llkcs (inzwischen aqucbenszcit aus Schwe-

den
ausgcwicsen) cin Gutachten — spéter

uch —

vor, nus dcm hcrvorging:

_ Norwcgcn ist das wichtigstc Steuerpult fijr

.d'c US-Marinc und Luftwaffe im Atlantik und
”1 dcr Nordscc geworden. Die amerikani-
Schen Funknavigationssystcme >>Loran C«
und >>Omcga<< - von Nord nach Siid fiber das

la"gestrcckte Land vcrtcilt—dirigiercn die mit

tOmWaffcn bclndcncn U-Boote >>Poseidon<<
”Nd >>Polaris<< und kénncn spiiter cbcnso die

”Tridenm bedicncn. Einc Reihe von Lausch-
“"d Pcilstntioncn sind verdcckt installiert

‘

(letztere waren .Untersuehungsgegenstand
des spiter herausgegebenen Buches »Onke1

Sams Kaninchen<<, das zum Prozess und zur

Verurteilimg gegen Gleditsch und Wilkens, in

Oslo, fiihrte.) .

Hellebust arbeitet heute als Forsc’her und

ist aktiv in verschiedenen Anti-Kriegsgrup-
pen. Er hat Berichte des amerikanischen Kon-

gresses gelesen und macht nun Norwegen und

die Welt aufmerksam. Die USA sind dabei ei-

ne gigantiscbe Menge von Cruise-Raketen vor

der nord-norwegischen Kiiste zu installieren.

Infolge dieses Plans sollen bis Ende néchsten

Jahres 4000 (Tausend!) Cruise-Raketen mit

Atomsprengkopfen auf Oberfléchenschiffen,
U-Booten und Bombern einsatzfertig sein

(wéihrend in Genf iiber die 572 Raketen ver-

handelt Wurde, wfihrend die Friedensbewe-

gung nur auf diese 572 fixiert war).
Die Bestellung einer solchen Menge Toma-

hak-Cruise-Raketen sind in Zahl und. Zeit-

raum in KongreBherichten formuliert. Mfind-

liche Bekriiftigungen liegen vor, darunter von

V '1 “' I'\x‘finvth".
o-I

.‘NV‘

Admiral Powell, Direktor im Pentagon fiir

strategische Kriegsffihrung, wfihrend eines

Hearings. Im Februar 1979 antwortete der

Marinechef Thomas Hayward in einem Se-

natshearing detailliert auf die Frage, welche

Flugzeuge' und Minen benutzt werden und

wieviel Zeit es braucht, die Nordflotte der So-

wjets einzusperren (Hearing before the Com~
mittee on Armed Services, United States Se-

W"
'

"

t W?“
”‘3"?F’\\$\\F§‘r\.\§2r "

nate 1979, st.558).
In diesem Zusammenhang wird die Arbeil
von Norwegens geographischer MeBanstall

»sinnvoll«, die in den letzten Jahren eine

>>Hochdatenkarte<< erarbeitet hat. Diese »di-
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gitale Topographie<< ist farbgedruckt und be-

deutet: die gesamte Norwegenkarte kann auf

einer winzigen Magnetspule gelagert werden.

D215 Geléinde wird in naturgetreuem,
dreidimensionalen MaBstab auf einen Daten-

schirm geworfen. Einc Cruise-Rakete, die

nach dieser Karte navigiert, fliegt in einer He-

he von 2,3 MenschengréBen und folgt prak-
tisch dcm Gcléinde — womit sie beinahe unan-

greifbar ist. An bestimmten Punkten kann sic

gar nach Einprogrammierung den Kurs wech—

seln. (Das schwcdisehe Lantmaeteriverket

hatte schon 1979 200.000 Exemplare einer

entsprechenden Karte iiber Nord-Schweden —

schwedisches Samenland — an die Pentagon
Defence Mapping Agency geliefert, versehen

mit allen gewfinschten Extras und in engli-
scher Sprache. Dieser neutral—sehwedische

Handel wurde in dcr biirgerlichen Regie-
rungsperiode getiitigt.)

Es braucht nicht mehr als 30-40 Schiffe, U-

Boote odcr sehwcre Bomber (B62), um diese

4000 Raketcn im Verlaufe von Sekundcn ab-

zufeuern. Einc dcnkbare Strategic ist ein

Tra‘nsitpunkt auf der Finnmarksvidda (Kern-
gebiet der Samen) fiir alle Cruise—Raketen,
abgesehosscn von versehiedenen Positionen

entlang der Kiiste Nordnorwegens und in dcr

Luft. Der 2i Transitpunkt kann in einer giin-
stigcn Position auf dcr Varangcr-Halbinsel
liegen, um von dort aus flach fiberm Gelfmdc
auf die Kola-l-Ialbinsel losgclassen zu werden,
wo sic von den sowjetischen festen Installatio-

nen zu spat entdeckt wiirden. Die Treffsicher-
heit der Raketen wird mit plus/minus 10 m an-

'

gegeben.
Anders Hellebust hat herausgefunden, daB

1983 schon Cruise-Raketen mit konventionel—

lcn Sprengképfen eingesetzt wurden, — auf

den amerikanisehen Angriffs-U-Booten der

Los Angcles-Klasse. Und Dezember 82 wur-

den die B-52 Bomber mit diese Raketen be—

stiickt, die in den USA als »klcine Atombom-

ben<< gchandelt werden.

Infolgc der amerikanischen Zeitschrift >>Avia-

tion Week<< existieren bestiindigZ Mannschaf—

ten, so daB stiindig die U-Boote an der nor-

wegischen Kiiste einsatzbercit sind. Sie be-

richtet von den im Bau befindlichen Silos, in

die statt wie bisher 4, in Zukunft 7 Raketen

passen. Jedes U—Boot wird mit 12 Silos ausge-
stattet.

USA—Militiirrnaniiver

in

Bardu

Sanelsa

Tromso

Flnnsnes

MAIselv

nDer Finnmarksbrand«. nach einem Gemélde Von Elise Danielsen. Das Bild vermittelt einen
Eindruck von den Leiden der Einwohner — Kindem, Kranken und Alten — die in kleinen Booten
zusammengepfercht der Vernichtung ihrer Heime zusahen.

Hellebust sieht (in einem Disput mit Staatsse-

kretijr Hammerstad vom Verteidigungsmini-
sterium) das gréBte Dilemma fiir Norwegen
darin, daB die USA offcn von der Moglichkeit
reden und dies auch planen, daB cine solche

Operation in ihre Strategic eingcht. D.h. bei

'eincr Konfrontation zwischen den GroBen,
wo aueh immer, wird es zu einem Gegenzug in

Nordnorwcgen kommen, mit eventuellem

nachfolgcnden Angriff auf die Halbinscl K0-

la.

Der Rest der norwcgischcn Selbsti‘mdigkeit
besteht darin, daB sie 2.13. Caspar Weinberger
bei seinem lnspektionsbesuch (lavon abrie-

ten, an dcr sowjetischen Grenze provokativ
aufzukreuzen.

Auf die Frage von Ikkevold, 0b die Stationie-

rung von den Raketen in der Norwegensec Ci'

nen amerikanischen Gegenzug zum miigli'
Chen Vcrlust der »Genf-Raketcn« (naeli wei-

tergefiihrten, erfolgreiehen Verhandlungcn)
darstellt, antwortete Hellebust: »Anf(111g5

‘ glaubte ich, (Ia/3 das so war: entweder 572 ill

02sz oder 4000 in der Norwegensee. Spiilcl‘
ging mir auf, daf3 die Amerikaner beide Toili‘
wol/cn. Die setzen ganz einfach maximal ,

l'iberaII.«

[Dieser Text ist eine Vorabdruck einer aus—

ffihrliehcn Broschiire zu den skandinavischcn

U-Boot-Meldungen und ihren Hintergriin-
den. Die Brosehfire wird zum Juni/Juli 84 im

TROTZDEM-VERLAG, Reutlingen cr-

scheinen.]

NATOs radarvarsllngsstasjon NADGE
NATOs radarvarsllngsstaslon NADGE
Reparaslon- og lorsynlngsbase for ubéter

Ace-ngh, sambandsstasjon tllknyttel NADGE
COB-tlyplass~ {kiwi/a};

K
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Die geheime Besetzung der Fariier-Inseln
VOH Owen Wilkes und Paul Claesson

Mit Erlaubnis der danischen Behérden —

?ntgegen ihrcr Basenpolitik — haben die USA
In den letzten 24 Jahren cine militaische Kom-

munikationsanlage auf den Faroer-Inseln be-

tricben. Die Anlagc, im Besitz der amerikani-
schen Luftwaffe, USAF, ist eine der Relais-

Stationcn im North Atlantic Radio System,
NARS, eine sogenanntc tropospharischc scat-

Icr Radiovcrbindung, welche wiederum eines

Clef vielen sich iiberlappenden Kommunika-

tlonssystcmc im amerikanischen, weltums-

Pimncnden militarischcn Defense Communi-
cation System, DCSausmacht.

'DCS ist ein Kommunikationssystem, das
die USA nicht mit iliren Alliertcn in NATO,
SEATO und andercn Alliancen teilen. Dar-

Um ist auch NARS nie Tcil der NATOzusam-

menarbeit gcwordcn. Weder die NATO,
noch das Gastland Diincmark haben irgcndei-
“0 Entscheidungsgcwalt Oder nur Kenntnis

(lavon, welchc Datcn fiber das NARS’Relais

{fo Sornfelli transmitticrt werden oder auch
uber die Ziele dieses Systems. (..)

In fiber 20 Jahren war NARS der Kern eines

detzcs von geheimen Stationen, die elcktro-

msche, naehrichtendienstliehe Daten aus vcr-

StL‘then und in vielen Fiillen unchClZliChCn
Lauschpostcn in ganz Europa nach Fort Mea-
de iiberfiihrten, in cine Stadt, die ans Daten—

terminals, Antenncn, Komplcxen, Biirobau—
tcn th. besteht; —Hauptquartier dcr National

39¢“?in Agency, NSA.

NSA ist die gréBte, miiehtigstc und effcktivste

(Ycrzmtwortlich fiir mclir als 80% aller nach-

rIchtcndicnstlichen Datcn, die in den USA

Pmduziert werden) und auch absolut geheim-
5‘0 innerlialb dcr verwirrend grossen Anzahl

“‘lblcgalcr Gelieimdicnst-Organisationcn.
Offiziell hat NARS cine anderc Funktion.

as System besteht ans einer Kettc von ca. 15

sogenanntcn troposphiirischcn Scatterstatio-

TC”, die sich vom kontincntalen Amerika
uher Canada, Grénland, Island, Farorn und

Seliottland crslreckcn, um von dort mit andc-
rCH nmcrikanischcn Datanctzen in England
“”d nuf dem Kontinent zusammengekoppelt

zu werden. Die Station auf Sornfelli hat Ver-

bindung mit dem letzten Glied in der amerika-

nischen DEW-Kette bei Stoksnes auf Island
und mit der amerikanisch—britischen Kommu-

nikationsbase bei Mormond Hill, nordlich

von Aberdeen in Schottland.
'

Diese Stationen funktionieren grob gese-

hen so, daB ein UHF oder SHF Signal mit Hil-

fe eines sehr kraftigen Senders und einer riesi-

gen Tafelantenne, die einen Durchmesservon
3-40 m haben kann, in die Troposphéire hm—

aufgeworfen wird, eine der héchstgelegenen

Luftschichten der Atmosphare.
,

Von hier wird das in alle Richtungen weiter
verteilt. Ein kleiner Teil dieser Strahlen wrrd

in die gewiinschte Richtung herunterge-

sehickt, wo er von einer Antenne aufgefangen
wird, identisch mit der ersten. Mit Hilfe

eines
sehr feinen Modulators und eines kraftigen
Verstarkers werden die Signale verdeutlicht

und verstehbar fibersetzt. Normalerweisc
werden 2 parallele Sender/Empfanger im

Tandem verwendet, diejeweils ihre Frequenz

benutzen, um atmosphiirische Storungen zu

kompensieren. Die 2 Signale werden Wieder
zusammengesetzt ,

so daB man die groBt mog-

lich Klarheit erreicht; — aus diesem Grund hat

auch die NARS-Anlage auf Sornfelli vier An-

tennen.(...)
_ .

Als die Tropotechnologie Anfang und Mit-

tc der 50er entwickelt wurde, bevor 1957 die

Satelliten auftauchten, gewann sie rasch eine

fuhrendc Stellung unter den langreichenden

Radio-Kommunikationssystemen. Sie hatte

vielc Vorteile, weil die Tropoverbindungen
die Ionosphare nicht benutzen (diese wird

durch die unter ihr liegende Luftsehicht re-

flcktiert), ist sie im Unterschied von allgemei—
nen Kurzwellen-Transmissionen immun g5-

geniiber ionosphéirischen Storungen. Da die

Tropowellen hinter den Horizont gehen, be-

vor sie reflektiert werden, sind sie nicht wie

Mikrowellensysteme abhangig von Relaissta-

tion'en innerhalb des Horizontes und benéti-

gen eine weit geringere Anzahl von Anlagen.
Der letztgenannte Vorteil tragt nicht nur zur

Verbilligung der Kosten bei, er macht aueh

die Anlagen weniger verletzbar gegenfiber

Angriffen; — und es wird 'moglich groBere Ge-

biete abzudecken, wo sonst keine ausreichen-

de Anzahl von Relaisstationen angelegt wer—

den konnte; - 2.13. groBe Meer-und Polarge-
biete. Was die Polargebiete angeht, so ist es

hier wegen der ionosphéirischen Verhéiltnisse

praktisch unméglich, Kurzwellenanlagen zu

verwenden. Die Troposcatter-Kommunika-
tion kann auch eine vie] ngBere Menge von

Daten fiberfiihren als dies durch Radio-Kom-
munikation in niedrigen Frequenzen moglich
ist. -

'

(...) aDie Tropoverbindung wurde von der

amerikanischen Luftwaffe als eine Fortset-

zung der DEW-Kette prasentiert und mit der

Aufgabe versehen, das Radar des Ballistic
Missile Early Warning System, BMEWS, bei

Fylingdales Morr mit den anderen 2 BMEWS-
Radars und mit dem NORAD-Hauptquartier
in Colorado zusammenzukoppeln. Diese Auf—

gabe hat die Tropoverbindung gelost seit das

englisehe Radar mit ZJahren Verspatung 1964

fertig wurde.

Doch das ist nicht einmal die halbe Wahrheit:

Signalabhoren Oder sigint (signals intelli—

gence) ist die Bezeichnung einer relativ jun-
gen Spionage-Tradition, die darin besteht, die

Kommunikation anderer im Ather abzuhé-
ren. Die meisten Menschen haben vermutlich
von den sowjetischen >>Spionagetrawlern<< ge-
hort, die Flottenmanover der NATO beschat-
ten und die an den Kfisten der Alliiertenher-

umstreichen, von der Ostsee zum mexikani-

schen Golf, voll mit softkey-Antennengerat.

Aber nur wenigc wissen, daB die USA fiber

ein weit ehrgeizigeres, umfassenderes und

weltumspannendes Netz geheimer Lauschpo-
sten verfiigen. Alle diese werden von der top-
geheimen NSA gesteuert, die , obwohl cine

sehr viel gréBere Organisation als der CIA

und in sehrviel mehrsichtbare Unternehmun-

gen verwickelt, bis vor kurzem dem Licht der

Offentlichkeit entzogen war. NSA wurde erst-
_

mals bekannt, naehdem der amerikanische
Jurist James Bamford 1982 sein Bueh »The

Puzzle Palace« publizierte. (..)

NSA kontrolliert die amerikanischen Spiona-
gebasen von Norwegen bis zur Turkei und im

Stillen Ozean; spioniert die sowjetischen Ra-

ketenversuche aus und sammelt deren Tele-

metridaten auf Band. NSA steht hinter den
grossen, geheimen Spionagebasen wie Pine

Gap und Nurrunger in Australien und Men-

with Hill in England. NSA Verffigt wahr-

scheinlich fiber. alle Informationen, die von

westlichen Geheimdiensten gesammlt wer-

den. NSA muBte seine Spionagebase im Iran .'
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schlieBen, als die islamische Revolution die

Amerikaner aus dem Land vertrieb.

NSA-Basen im nordostlichen Japan und auf

den Aleuten bei Alaska haben die Stimmen

der sowjetischen lagerpiloten aufgenommen,
welche das siidkoreanische Passagierflugzeug
im September letzten Jahres verfolgten und

, abschossen.

Die NSA hat Stationen in den USA und in

Westeuropa langs der Grenzen zum War-

schauer Pakt, im Nordatlantik und im Mittel-

meer. Und eine Station auf der Spitze des

Teufelsbergs in Westberlin. Diego Garcias,
mitten im Indischen Ozean ist unter vielem

anderen eine NSA-Base. GroBe NSA-Basen

umgeben ganz Asien und bedecken viele ver-

streute Inseln im Stillen Ozean. Geschwader

von Spionageflugzeugen patroullieren auf

Rechnung der NSA langs der Peripherie der

Sowjetunion, voll mit elektronischem Lausch-

gerat. Spionagesatelltien senden ununterbro-

chen ihre elektronische Ernte an die NSA-

Anlagen auf der ganzen Welt.

Funktionsweise

sigint kann auf verschiedene Weisen be?

schrieben werden. Jene, die mit sigint arbei-

ten, teilen es ein in comint (communications
intelligence) und elint (electronic intelligence).
comint wird benutzt zum Ablauschen von

Kommunikationsverbindungen anderer Lan—

der. Unkodierte Mitteilungen werden einfach

V

auf Band gespeichert und analysiert, wahrend

codierte Signale getestet und fibersetzt wer-

den. NSA hat eine enorme Datenkapazitat
um Codes anderer Lander zu dechiffrieren.

Die Organisation setzt weiterhin darauf soft-

ware und das andere avancierte Datengerat zu

entwickeln. Selbst in den Fallen, wo man die

Dechiffrierung eines Code aufgibt, kann es

sich dennoch auszahlen, die unverstandlichen

Transmissionen abzuhoren. Es konnen viele

Informationen aus bekannten Signalen geholt
werden, Positionsbestimmungen von Sender

und Empfanger, Umfang des Verkehrs und

evtl. Variationen des Umfangs. Ein bevorste-

hender sowjetischer Raketenversuch z.B.

kann vorausbestimmt werden, wenn der Ra-

dioverkehr zum und vom AbschuBkomplex
zunimmt. Diese Form der Regritierung heiBt

Trafikanalyse.
Mit elint werden Messungen aller Arten elek-
tronischer Transmissionen, egal welchen In-

halts, bezeichnet. Diese Aktivitéit umfasst das
Abhoren von telemetrischer Kommunikation
zwischen auslandischen Satelliten und Rake-
ten und den entsprechenden Anlagen auf der
Erde. Sie zielt speziell darauf ab auslandische
Radartransmissionen zu messen, um damit

mogliche Bombenziele festzulegen. Diese Ty-
pe elint wird vom amerikanischen Spionage-
flugzeug RC 135 ausgefiihrt, von dem die So-

wjets behaupten, daB sie es mit dem koreani-
schen Passagierflugzeug verwechselten.
Durch das Messen sowjetischer Radaraktivi-
tat kann die USA das sowjetische Luftvertei-

digungssystem ermitteln, so daB es im Krieg
fiir die B—52 Bomber und cruise missiles leich-
ter wird, durchzudringen. Die USA kann regi-
strieren, welche Radarfrequenzen benutzt
werden und mit Hilfe dieser Information spe-
zielle Gegenziige entwickeln. Durch das Er-
mitteln von landgestfitzten und fliegenden
Radars als Navigationshilfsmittel und Luft-
zur-Erde-Verkehr bei sowjetischen Mano-
vern kann die USA herausfinden, welcher

Luftverteidigungstaktik die Sowjetunion
folgt.

..——/

Durch das Uberwachenxwelche Radaraktivi-

tat und andere Formen von Kommunikation

zwischen Flugzeugen und Schiffen vorgchty
kann man ihre Aufgaben identifizieren. Die

Spionagetrawler und Sigint-Installationen in

verschiedenen Warschauer Pakt Staaten en—

gagieren sich ihrerseits in der genau gleichen
Form von Aktivitéiten.
Eine andere Art der Verwendung von elim ist

das Benutzen von Radar zur Uberwachung
sowjetischer Raketenversuche und zur Er-

mittlung sowjetischer Satellitenbahnen (dies
ist der erste Schritt im rasch expandierendcn
amerikanischen Antisatellitenprogramm
ASAT). Fliegende Radars mit der speziellcn
Aufgabe, einen Flugangriff zu entdeckcn,
werden hauptsachlich dazu genutzt, groBc
Gebiete des Warschauer Pakts zu fiberwachen
— und speziell zur Identifikation von Schiffcn
oder Flugzeugtypen, die an Manovern und an-

deren militarischen Aktivititen teilnehmcn-

Ein groBer Tel dieser Benutzungsweise V0n

elint wird von Radars ausgefiihrt, die zu den

Allierten der USAgehoren. So entdeckte dflS

NADGE-Radar (vgl.SF-5) auf Bornholm den

Backfire-Mittelstreckenbomber, der zur Luft—

unterstfitzung in einer taktischen Flottenfi-

hung in der Ostsee 1981 eingesetzt war. DCT

gefahrliche Aspekt dieser Form von Nach—

richtentatigkeit ist die offensive Kapazitéit die-

ser langreichenden Radars, womit sic ”8'5
elektronische Femrohre“ funktionieren, die

mit hoher Prazision Angriffsflugzeuge gcgcfl
ein Ziel steuem konnen, das weit im ,,feindli-
Chen“ Territorium liegt. So konnen z.B. die

NADGE-Radars in Nordnorwegen im

Kriegsfall amerikanische Bomber gegen jeden
Kommandobunker, Landungsbahn etc. steu—

ern, die im Basenkomplex von Murmansk

liegt. Die Sowjetunion konnte aus einleuch-

/F



Vom Telex, das durch elcktronische Wegc
gestohlen wird, kann dic NSA LB. dic Passa-

gierlistc ablcsen, welche im Voraus fiir allen

kommcrzicllen Luftvcrkchr verschickt wird.
So weiB die NSA, wer wo auf welchem Weg
isl, bcvor ein Flugzcug landct. Von andcrcn
Telex und Telegrammen kann die NSA

brauchbare lnformationen von ausléndischen

Gesellschaften aufschnappen, die den Inter-
essen anderer amcrikanischcr Gcsellschaflcn
dienen kénnen und die NSA kann rasch Infor-
mationen fiber Fehlschliige in der Wirtschaft Iherausfinden, iibcr ncuc Miriialicnfundc, fiber ,

Marktproblemc, Prciséindcrungen und neuc

Produktc in andercn Léindern u.v.m. Dics ’sind nur einige Beispielc dafiir, wic die USA
,

in Fricdcnszeitcn Nulzcn aus ihrcm Sigintnctz l
ziehcn. Es ist kaum chrtrcibung festzustcl- l

lcn, daB die USA dic Welt nicht dcshalb in ‘

diesem hohen Grad kontrollicrcn, wcil sic mit ldcr Atomvernichtung bzw. mit ihrcn Marines

l
l

I
l

l
l

I

l
|

drohen, sondern weil sic so gut wic ijbcr allcs
in dcr Wclt Bcscheid wisscn, woraus sic Nut-
ch zichcn kiinncn.

In Kriegszcitcn wird das Siginmctz bcnutzt

werden, um Zieldaten fiir alle Waffen zu pro-
duzicrcn, die zur Verfiigung stchcn. Das

,,clektr0nischc Schlachfeld“ im Victnamkricg
machtc es auf der Basis von Sigintdatcn még-
lich, Angriffe aus dcr Luft auf Einzelindiviuen
zu richtcn — doch das ,,elektronischc Schlach-

feld“ des Vietnamkriegs warzicmlich primitiv
im Vcrglcich zu den Méglichkcilcn. dic hcutc

existicrcn. in einem zukiinfligcn Kricg ké'mn—
_

tcn strategischc Bombcnziclc in dcr gcsamtcn ; 3

Sochtunion und Schiffc auf den Mccrcn cnt-
’

dcckt, identifizicrt, bcwcrtct und positionsbc- l
slimmt wcrdcn. Im Moment ist jcdoch dus l
Einsammcln von Sigimdatcn wichtigcr; 021- |
tcn, die in cincm 3.Wcltkricg gcbraucht wcr—

'

den, wcrdcn auch in dicscm Augcnblick cin- ‘

gcsammclt. Mit Hilfc cincr Rcihc von spczicll l
bcschiitzlcn Kommunikationssystcmcn wcr—

‘

‘

l’

i
Icndcn gcographischcn Griindcn nicmuls ci-

nCn solchcn Vortcil crrcichcn. Sic hat gunz
Cinlech kcinc Alliicrtcn, dcrcn strategischc
Lilgc cs zulich, dic USA mil dcr glcichcn Gc-

nauigkcil zu (ibcrwachcn 11nd Zu obscrvicrcn.
Die Sochtunion muB sich damit zufricdcn gc-
bcn. ihrc Aktivitiitcn in dicscm'Punkt gcgcn
die Alliicrtcn dcr USA in Europa le richlcn.

Sight! iSI schr wichtig fiir (lic Fi'lhigkcil dcr

USA Kriegc zu fiihrcn und gamnlicrl in Fric-

(lcnxzciicn Miiglichkcitcn, andcrc Liindcr zu

kontrollicrcn. Mit Hilfc dcs Nclzcs von Sigint
ilklivitéilcn wisscn dic USA tatsiichlicl1,wojc-

dcs sochlischc Kricgs-odcr Handclschiff sich

h'Cfindcl, uuf welchcm ch dicsc sind, wohin
SIC lam Plan gchcn und was sic gcladcn hubcn

(odcr jixlcnl‘alls was in den Frachtpupicrcn ,

'

i
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’j' , .VOI‘uussctzungcn zur gréiBl méglichcn politi-
schcn Ausnulzung von Ercignisscn wic dcm

sochlischcn AbschuB dcs korczmischcn Pus-

SélEicrl‘luglcugcs.(...)
VDUCll (lic Spionagc dcr NSA richtcl sich

nichl nur gcgcn (lcn 051ch lm Wcslcn huhcn
(“0 USA Zugungzu cnormcn Mcngcn von Tc—

l_0{()n~un(l 'l‘clckubcln. (lie dirckl vom Tclc-

fonnclz, von Satcllitcn und Untcrwasscrka-

licln uhgczupfl wcrdcn. Die britische Post

flihrt tansende von Telefonkabeln durch die

SSA-Simian hci Menwilh Hill, Wt) 800 Analy-
t'ker — mit Ahhiirtelefonen vcrsehen — kilo-

milterweisc magnetische Datenbiinder durch-
Das Radarfiberwachungsflugzeug E-3A mit dem lypischeu Radaraujbaugc en.

.
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sie analysiert, zusammengestellt und bewertet

werden, um sie danach den militarischen und

politischen Machthabern zu fiberlassen.

NARS war eines der ersten solcher Systeme
(...)

Die Tropostation auf Somfelli in einem der

kleinsten Mitgliedslander der NATO ist ein

sehr kleines aber nicht unbedeutendes Glied

in dem komplexen Netz, das NSA ausmacht.
Die Plazierung auf den Faroer ist gfinstig. La-

gen sie nicht dort, wo sie liegen, namlich auf

einer Klippe draussen im Meer. ist es kaum

wahrscheinlich, daB die Tropotechnologie die
Rolle fiir den Nachrichtendienst der USA ffir

Europa und im Nordatlantik hétte spielen
konnen, wie sie es nun mehr als 20 Jahre lang
getan hat.

'

Die NSA-Station wurde von amerikanischen
Technikern in Zusammenarbeit mit dem Bau-
dienst der Vertcidigung gleichzeitig mit dem
Gebaude der NATO-Radarstation und der

Flugstation Thorshavn auf Sornfelli gebaut,
unweit von Thorshavn-Stadt in nérdlicher

Richtung.
Das war 1959-62. Es ist kaum ein Zufall, daB

die zwei Installationen die Bergspitze teilen.

Die gemeinsame Adresse hat schon mehr als

20 J ahre verheimlicht, daB es sichum mehr als

eine Anlage handelt. Verstarkt wird diese

Fehlinterpretation dadurch, daB die 2 Statio-

nen offiziell der gleichen Kommadantur un—

terstehen, ~ dem adminstrativen Hauptquar-
tier bei Mjorkadal.

Doch wiihrend die Radarstation danisch ist,
zur NATO gehort und operativ ein Teil des

britischen Luftverteidigungsdistrikts ist, ist

die NARS-Station amerikanisch, bemannt
mit amerikanischen Technikern und direkt
der amerikanischen Luftwaffe unterstellt.
Das >Kommando des Chefs von Mjorkadal
fiber die NARS-Station ist lediglich formell
und beriihrt nur die Kontakte zwischen
NARS und der faroerschen Gesellschaft —

Kontakte, die eigentlich gar nicht existieren.

Ironischerweise ist die NARS-Anlage das

erste, was ein Besucher bemerken wiirde,
wenn er sich Sornfelli néihert. Die 4 groBen
Tafelantennen sind auf Kilometer hinaus
sichtbar auch dann noch, wenn die Radarkup-
peln von Nebelbanken verschluckt sind. Die

Anlage wird von 5 oder 6 zivilen Technikern
der amerikanischen Elektrofirma ITT be-

treut, welche in Konkurrenz zu FSI und RCA
NARS eine Reihe anderer hochtechnologi—
scher Kommunikationssysteme fiir die

USAirforce auf Kontraktbasis betreibt. ITT

verlor neulich einen Kontrakt fiber 78 Mio

Dollars an FSI (FELEC Services Inc., die in

vielen Jahren die amerikanischen Anlagen auf

Gronland betrieben haben) zur Betreibung
der DEW-Kette und NARS, was bedeuten

kann, daB das Personal in naher Zukunft ganz
oderteilweise ausgewechselt wird. Es muB be-

merkt werden, daB die Bemannung durch zi—

viles Personal keinerlei militirische Bedeu-

tung hat, weder was die Funktion noch was

den Status der Anlage betrifft.,

Soweit es »Forsvar« (kritisches danisches

Militarmagazin) bekannt ist, hat noch nie-

mand darum ersucht, die NARS-Anlage zu

besuchen. Das liegt vermutlich daran, daB

niemand fiber die Existenz reflektiert hat. Als

wir selbst anriefen, die Nummer steht im Tele-

fonbuch, um unseren Besuch anzumelden, er-

kléirte eine Stimme mit spanischem Akzent

auf amerikanisch, daB wir erst den dé‘mischen

Kommandanten in Mjorkadal um Erlaubnis

fragen mijBten. Das m'achten wir und erhiel—

ten ein Nein.

NARS ist die einzige auslfindische militari-

sche Anlage, errichtet auf danischem Territo-

rium, — im Unterschied zu den Basen auf

Gronland — ohne offenen Vertrag, parlamcn—
tarische Kontrolle oder offizielle Anerken—

nung;
— eine Praxis, die auch fiir andere Liin-

der zutreffen diirfte.

*

Eine detaillierte Beschreibung der Tropokommu-
nikation und ihrer militédschen Bedeutung ist 2U

findcn in: Bjorn Rorholt: Tropes ffirische Scatter-

kommunikation, in: Militzert Tidskrift Nr.6, 1966;
in: Frank A. Gunther: Tropospheric Scatter Com-

munications —

past, present and future, in: IEEE
Spectrum, Sept. 1966, und Lt.Col. William
R.Gregg: Troposcatter and Radio Relay, in: NA—
TOs Fifteen Nations Séecial Issue N112, 1980
*

James Bamford: The Puzzle Palace. A Report on

NSA, Americas Most Secret Agency, Boston 1982.
In einer englischen Ausgabe ist ein Kapitel zusiitz—
lich fiber die Zusammenarbeit der NSA mit ihrem
britischen Gegenstfick GCHQ eingeffigt. ‘*

Der Text erschien zuerst in >>Forsvar<<, bewirkte cr-

regte Reaktionen im danischen Parlament und‘ auf
den Faroern — auBer der Zeitschrift >>INFORMA-
TION<< gingen die Medien mit keinem Wort auf die

Enthiillungen ein; auch nicht als das danische Au-

Benministen’um in groben Zfigen den Sachverhalt

bestéitigte.
“

Forsvar, Marz 1984, Nr.13-14; fibersetzt von Jiir—

gen Wierzoch, Oslo, 6.4.1984



GESCHICHTE DES
‘

ANTIMILITARISMUS
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Dal} CS in def Bundesrepublik Deutschland gcgenwarlig eine Friedensbewegung 335:1:bci Masscn von Menschen Zusprueh findet, gerade auch bei
iungen Leuten unclh :1 deer(Iraditioncll gcsprochen:) bijrgerlichen Bildungsschichten, m

deren Tragenscha Aus-Protestantismus einc wichtigc Rollc spielt. — (”€595 phanomen 5mm
1m

westhc

er: "ch-land viclfach auf Vcrwunderung, mit der sich einiges Unbehagen verbindet. Ange
5: reSischc, nicdcrlandische, skandinavische und franzbsische Beobachter, die

allesalnleoals Militaristen sind, Irauen mitunter der wesldeutschen Frieden5§sweg.ung m'cf tznrccht fiber den Weg. Eine solche SkepSiS kommt “id" V0" ungefahr; drum n? :nusGrund hal sic wohl in historischen Erfahrunge" mil d“ Enmicklung von Mlmans

und Antimilitarismus in Deutschland.
.

'

Dic Fricdensbcwegung in der Bundesrepublik heme ”imam m-mmt.
man

ands-Slnzlrlte:Weilgchcnd ohne Geschichtsbewufitsein, was selbsl wiederum historlsshe. 1.36 Engusginhat~ Die Vergegenwartigung der besonderen Geschichte des {’mllmilitansm
wo-Deulsehland ist aber nicht ohne aktuellen Nutzen; sie kann der FrlfdenSbewegung
zu.l"ldglich dazu verhelfen, mil sich selbst und mil auslandischen Reak‘lone" besser um

gehen.

Antimilitaristische oder pazifislische. auf die Verhinderung der

Hoehrustuna] 13:3]?lung dcs KrngCS, auf internalionale Versta'ndigung, aufein neues Friedens—fn
e

abZie:aul' inncrgcscllschaftliehe Entmachtung der Militars und dcr Rustungspro 13;: Chenlendc Gruppen und Bewegungcn entwickellen sich in Eurona
und in den

1

5

To-lingst vor der Jahrhundertwende, zcillich parallel und sachheh fundamenta OppOSll
ncll 11"“ Aufkommen des modernen Imperialismus, seiner Massenarmeen und seiner

Waffcntcchnolo ic.
. .

Antimililarismtif und Pazilismus (wobei letzterer damals nicht
in Jedem Falle als abso-

lute Ablchnung militiirischcr Handlungen verslanden wurde) 1n dendahrzehrilen so:1900 hatlen im wcsentlichcn zwei Herkunfle: Einerseits bur-gerheh-llbera e.
o e

bUrgerlich-christliche Bestrebungen, die von den ldeen eines praknschen Humanismusr;eincr verniinflig dcnkenden (und frei handelnden) Weltziwlisanon Oder v:n dCertilrietge;staallichcn MaehtanmaBungen gerichlelen Ansatzen elnes reformatonsc' enb unlums gcprligl warcn; andererseils Slrbmungen in der aufkommenden Arbener eweg

dge,die SiCh aus dem Proteslverhalten der geschundenen Unterschichten hetausgegen- ;Obrigkeilsstaatlichen Militarapparate wandten. Beide Richlungen waren anti-autonl r

MM

und internationalistisch gestimml, geleitet durch die Utopie ciner friedlichen
Weltzivilisation.

Flir beide Richlungen gilt auch, daB sic in Uindern wie England und Frankreich, in den
kleineren west- und nordeuropaischen Staaten und auch in den USA vor dem Erslen
Weltkrieg (wie auch nach 1918) fast durchweg in scharfe Konnikte mil der herrschenden
Militiirpolilik ihrer Staaten gerieten, dafl auch dorl die antimilitaristischen und pazifi-
stischen Bewegungen in der Minderheil blieben und Verfolgungen ausgeselzl waren; nur

in wenigen Siluationen und Fallen konnten sie auf die faktische Staatspolitik Einl‘luB
nehmen. Aber immerhin —~ sie waren Teil der polilischen Kultur und Offentlichkeit dic-
ser Lander. mitunler sogar wirksame Gegenmacht in der eigenen Gesellschafl; in kei-
nem der genannten Lander waren Pazifisten und Antimililaristen innerlich »ausgebt’1r—
germ, zu >>varerlandslosen Gesellem deklarierl.
Anders im Deutschen Reich. Der 1871 im Resultal cines militarischen Sieges fiber
Frankreich errichtete, auf fremdem Boden proklamierle deutsche Nationalstaal war der
eigenen Definition gemfiB ein Gebilde, das auf »Blut und Eisen<< grundete Der
preuflisch-deulsche Machtslaat hing nieht nur faktisch imperialistischer Polilik an (was
damals viele andere Staaten auch taten), sondern machte Militar- und Kriegsgesinnung
zur verpflichtenden Gesellschaflsdoktrin. Der Mensch begann hier ersl beim Mitglied
des Kriegervereins. und der,gebi1dete Mensch ersl beim Reserveoffizier. Der Zivilist gall
nichts.

Hier liegt ein Wesensmerkmal des »deutschen Sonderweges<<, und hier liegt auch die

Grundbedingung daliir, dafl die Geschichte des Antimilitarismus in Deutschland anders
verliet‘ als in ‘Westeuropa oder in den USA.

Das ohnehin schwachcnlwickelle Biirgertum in Deulschland hatte sich von der Nieder-

lage bei den revolutionéren Versuchen 1848/49 nie wieder erholen kennen. Die deulsche
Einheit war 1871 von oben her, auf dem »preuBischen Weg<< zustandegebracht worden;
demokratische Traditionen wurden syslemalisch verdra‘ngt und unterdrfiekt. Der deut-
sche Liberalismus verengte sich aufs Geschaflsimeresse, wurde zum >>National-.
Liberalismus<< und unterwarf sich in seiner groflen Mehrheit soldatisch~kriegerischen
Leitbildern. Von der Universitéitskanzel bis zum Volksschulbuch wurde das >>deutsche
Wesen<< gepredigl, das sich als »heroische Kultum begriff, in Anlithese geselzt zur

»wcstlichen Zivilisatiomt, zpm >>angelsachsisehen Handlerlum<< oder zur »franz<‘jsi-
schen Dekadenz<<. Die Hoffnung auf eine Welt des Friedens wurde von der deutschen

‘

Wissenschaft zur >>Widernatflr1iehkeit« erklart.

Es ist bis heute nichl hinreichcnd dokumentiert und bewuBt gemacht, mil weleher Kon-

sequenz und mil welch langfrisligen ideologischen Folgen sieh diese Kasernierung des
deulschen Geistes- und Gemfltslebens naeh 1871 vollzogi
Der deulsche Protestanlismus enthiell hiergegen, aufgrund der besonderen Reforma-

tionsg'eschichle in deulschen Landen, kein Widerspruchspotenlial, im Gegenteil, im Zei-
chen der Verbindung von Thron und Altar bot er ein massives Fundament fijr den Mili-

tfirstaat, lieferte dessen kriegstheologische Rechtfertigung.
1m deulschen Kalholizismus waren zunaehst erhebliche Vorbehalle gegen den

preufliseh-deutschen Milila'rstaat vorhanden. Katholiken galten damals vielfach als »na-

tional unzuverlfisslg<<, als >>ultramontan« orienlierle waterlandslose Gesellen«. Nach-
dem sich aber die Kirche mil dem Deutschen Reich arrangiert hatle, sehlug der kath01i~
sche Selbsterhallungswille weilhin um in einen Nachholbedarf an national-militfirischer
Zuverllissigkeit; die Mehrheil des deulschen Katholizismus wurde »verpreul}l«, d.h.

staatsloyal. lmmerhin blieben starke Minderheiten krilisch und gaben den Boden ab,
auf dem sich spater sowohl eine republikanisehc und auf internalionale Verslfindigung
hinarbeitende Richtung in der Zentrumsparlei, als auch antimililaristische Gruppierun-
gen im Weimarer Katholizismus entwickeln konnlen, die an immer noch popular-
katholische, antipreuBische Tradilionen anknflpfen konnlen. Gerade der >>gebildele<<
Katholizismus. die meisten katholischen Theologen und kirchlichen Reprasentanten wa-

ren freilich einem militérmachlstaalliehen Denken verfallen.

So erklart es sich, daB die im Wilhelminischen Reich entstehenden bi‘irgerlichen Oder
christlichen pazifistischen Gruppen in einer hoffnungslosen AuBenseiterslellung verhar-
[en muBlen. Die 1892 gegrfindete, von Bertha von Sultners Buch »Die Warren niederl<<
angeregte »Deulsche Friedens-Gesellschaft« hatle keine Chance, in die politische Kullur
des deutschen Bflrgerlums einzudringen. Zu Recht hat Franz Carl Endres feslgestelll,
dafl vor 1914 in keinem anderen lande Europas die Friedensfreunde so verspottet und
geschmaht wurden wie in Deulschland. Als der renommierte Historiker Ludwig Quidde
den Militarismus kritisierte und der Deutschen Friedens-Gesellschafl heitrat, verlor er,
der bargerliche Liberale und Patriot, seine berufliche Existenz und wurde gesellschalt-
tieh geéchlet. In anderen europaischen Landern mochte der Pazifist als politischer Geg-
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ner angenommen werden — in Deutschland aber gait der Pazifist als >>gemeinschafts»

fremd<<, beslenfalls als armer lrrer, in der Regell jedoch als >>Volksschéidling<a

Und die deutsche Arbeiterbewegung? Sie wurde in den Jahrzehnten vor 1914 zur zahlen-

maBig starken Opposition gegen den preuBisch-deutschen Feudalstaat; sie wurde zur be-

storganisierlen Kraft der sozialdemokratisch-sozialistischen und gewerkschafllichen Be-

wegung im internalionalen Maflslab.

Die deutsche Arbeiterbewegung lrat liir die internationale Solidarital, gegen den Milita-

rismus auf, sie fibernahm die aufklarerisch-ziviIisatorischen Posilionen, die das deut-

sche Bilrgerlum beiseitegeschoben hatte. Wenn es in Deutschland vor 1914 eine Veranke-

rung antimilitaristischer Beslrebungen in den Massen gab, dann hier; und die Arbeiler—

organisationen in anderen LAndem setzten grofle Hoflnungen in die friedenspolilische
Rolle der dcutschen Sozialdemokratie.

Aber auch in der deulschen Arbeiterbewegung war die Proteslhallung gegenllber dem

nationalen Militarslaat nicht ungebrochen, und insofern war das Einschwenken der so-

zialdemokratischen Mehrheit in Deutschland auf die Kriegsloyalit‘at im Jahre 1914 kein

unerklarliches Ereignis.

Schon in den Grfinderjahren der deutschen Sozialdemokratie konkurrierlen staalssozia-

lislische Bewunderer des Preuflemums mit liberalsozialislischen Kritikern PreuBens; in

die ideologische Uberlieferfing der deulschen Arbeilerpartei ging die eine wie die andere

Slrdmung ein. lm Laufe der Jahre fand sich auch die deulsche Sozialdemokratie mit

der Bismarckschen Losung der >>deurschen Frage<< ah, entgegen den Warnungen eines

Wilhelm Liebknccht. Bei aller erklarten Gegnerschaft zum preuBisch—deutschen Obrig-

keilsslaal blieb die deulsche Arbeiterbewegung von der darin herrschenden Militargesin-

nung nichl unberfihrl, was Erich Mflhsam mil dem Begriff des Bismarxismus beschrie-

ben hat. Zum Pazifismus hielt die deutsche Sozialdemokratie vor 1914 kaum irgendei-

nen Kontakt; er gall ihr eher als eine blirgerliche Gelfihlsduselei. Hierin unterschied sich

die deutsche Arbeiterbewegung sehr eindeutig Von den Arbeiterorganisalionen und so-

zialislischen Parleien in vielen anderen Landern; dort exislierten viele Querverbindun-
gen und Mischungen von Arbeiterbewegung und Pazifismus.

~ Die deutsche Sozialdemokratie war kaum beeinfluBl von dem anarchistisch-

syndikalislischen Abscheu gegenliber der Militarmaschinerie oder dem elhisch-

humanitaren Friedensutopismus, wie sie in den romanischcn odcr angelsachsischen Ar-

beiterorganisalionen damals weit verbreilet waren. Gut bekommen ist diese Dislanz der

deutschen Arbeiterbewegung durchaus nichl. Ihre antimililaristischen Ansalze waren

ol't lahmgelegt durch eine >>wissenschaftlich-sozialistischeu Geschichlsglaubigkeit, die

im praklischen politischen Leben Passivilat nach sich zog, mitumer auch nicht vicl

mehr war als ein Alibi fur die Anpassung an den preuBisch—deutschen Machlstaat.

Marx und der »Marxismus« der deutschen Sozialdemokratie waren daran keineswegs
unschuldig. Der Gedanke der >>Naturgesetzlichkeitddes wellgeschichtlichen Ablaufs

konnte es so erscheinen lassen, als sei jede Akrivitar gegen ‘den Krieg und gegen den Mi-

litarismus vor dem Ubergang vom Kapitalismus zum Sozialismus ohnehin ein mliBiges
Unternehmen. Und hatten Marx und Engels nicht zeitweise die Auffassung verlrelen,

der Aufslieg PreuBen-Deutschlands sei ein >>objektiver<< historischer Fortschritt, gilnstig
auch {Ur die Arbeilerbewegung? Wenn man diesem Gedanken folgte, dann lag die Be-

wunderung fllr das militarstaatliche Model] nichl fern...

Die entschieden antimilitarislische Richtung in der deutschen Arbeiterbewegung, ffir

die schon vor 1914 der Name von Karl Liebknecht stand, war demgegenuber immer ZU—

gleich anti-preuflisch. Karl Liebknecht war (anders als es die kommunistische Ge-

schichlsschreibung heule meist haben will) kein >>Marxist<1. kein Anhanger der Idee von

>>historischen Naturgesetzem, und eben deshalb w'ar er es, der die Anklage gegen dic

Kriegstreiher glaubwllrdig, konsequent und wirkungsvoll vertreten konnle.
.

Als wahrend des Ersten Weltkrieges die offizielle Politik der deutschen Arbeiterpartcl

(zur groBen Enltauschung vieler Sozialisten in anderen Landern) sich loyal der Militar-

slaatlichkeit unterwarf, wirkten dabei unterschiedliche Orientierungen mit, die sich kci-

neswegs entlang der Scheidelinie von >>marxistisch<< hier, )Irevisionistischa dort identifi—

zieren lassen. Zur >>Burgfriedenspolilik<< nach innen, und das hiel}: zur Kriegspolitik

nach auBen bekannten sich biedere sozialdemokratische Pragmatiker, oft Gewcrk-

schaftsfilhrer. die im Grunde immer schon deutschnational gedacht hatter: und nun

froh waren. ihre patriotische Zuverlassigkeit unter Beweis stellen zu kdnnen (zumal dicsc

die staatliche Anerkennung der Arbeiter-»Mitbeslimmung<< endlich mit sich zu bringcn

schien). Zur Kriegspolitik bekannten sich aber auch sozialdemokratische Intellektuellu

bis dahin of: »Marxisten«, die in der deutschen Kriegsverwaltungswirtschaft schon den

Umschlag in die >>sozialistische Planwirtschaft<1 zu sehen meinten und im Sieg Deulsch-

lands den Erfolg der >>hdheren Stufe<1 der staatlichen Entwicklung erhofflen, was auch

der Arbeiterschaft >>objektive Vortei1e<< erbringen sollte. Auch in anderen am Krieg bc-

teiliglen Landern paflten sich damals erhebliche Teile der Arbeiterorganisationen natio-

nalistischen Stimmungen ein; aber nur in Deulschland grill in der Arbeiterbewegung

der Gedanke des »Kriegssozialismus« um sich, die Vorstellung also, der perfekte Mili-

tarslaat sei die besle Vorbereitung fiir die klassenlose Gesellschaft.

Die Opposition in der deulschen Arbeiterbewegung hingegen, die dann ihre parteimafli-
ge Form in der USPD land, sammelte die Gegner des Militarismus, ganz gleich, ob sic

>>Marxislen« oder >>Revisionisten<<, >>Revolutionare<< oder >>Reformisten1< waren. Gcmdc
in der Industriearbeilerschaft breilete sich eine Anlikriegsbewegung aus, die weitgehend
spontane Ursprilnge hatte; sie richlete sich nicht nur gegen die Politik der Kriegsverlan—
gerung und die sozialen Folgen derselben (»Frieden und Broth), sondern zunehmcnd
gegen den deutschen aggressiven Machtstaat liberhaupt und gegen die ihn tragenden gC'

sellschaftlichen Eliten. Auch im deutschen Bilrgenum regte sich etwas; der »Bund Neu-

es Valerland<< (der spater zur >>Deutschen Liga l'fir Menschenrechtw wurde) und dcr

deulsche Zweig der >>lnternationalen Frauenliga {Ur Frieden und Freiheim hielten dem

deutschen Imperialismus ein anderes, an Volkerrechr und Volkerverstandigung orien—

tierlcs polilisches Konzept entgegen. Die in Westdeutschland und Sfidwcstdeutschland
nie ganz vergessenen Traditionen eines freiheillichen Bargersinns belebten sich wieder;

die antipreuflischen Stromungen im Volkskatholizismus wagten sich wieder hervor.

Der Zusammenbruch des deutschen Obrigkeitsstaates im November 1918 war sichcrlich
zum Teil die Konsequen‘z der militarischen Niederlage, zum anderen Teil aber war er dic—

ser breilgelagerten, vielschichtigcn Volksopposition gegen den preuBisch-deutschcn
Militar- und Machlslaat zu verdanken, — eine ganz andere hislorische Situation, als wir

sie 1945 beim Zusammenbruch des deutschen Faschismus vorfinden, dcr machtpolitisch
allein dem Zugriff von auBen zuzuschreiben isl.

‘v'v'v-vvvvvvv—v'v

Itv-vv-vvv-vvv-vv"

.
‘

'
1

'
1

'
1

.' (
'

1
'

1
'

1
'

1
I

1
’

1
’

1
I

1
I

1
I

1
I

1
I

1
I

1
I

.
1

.
I

1
’

1
I

.
1

ILona-Annnnnnnannn.

lA-‘A-AA-A--AAA----A-A
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I aunt-angonnnngnnhfi

GewiB war e5 1918 nicht so, dafl Chauvinismus und Militarismus in Deutschland kcinc
nennenswerle Gefolgschaft mehr gehabl hatten. Aber die Gegenpositionen hatlen nun

wirklich Massen hinter sich; freiheitliche und friedliche Politikauffassungen scliiencn
hierzulande endlich eine Chance zu erhallen. Aus der alltaglichen Erfahrung der Grew:l
des modernen Krieges entwickelte sich eine weitgreifende Bewegung mit dem erklartcn

Ziel: »Nie wieder Krieg. nie wieder Militarismus!« Daraus ham: etwas werden kbnnm

Warum dann doch nichts daraus wurde, — diese Frage wird heme immer nach (und his

in liberale oder linke Geschichtsdarstellungen hinein) mit dem Hinweis auf die negali'



ven Folgen dcs Versailler Friedensvertrags und die daraus entspringenden materiellen
Notzustande beantwortet. Darin steckt jedoch nur ein Moment des historischen Sach-

vcrhalts, eine Viertelwahrheit sozusagen, und indem diese die anderen Momeme ver-

drfingt, wird sie zur ganzen Luge, die darauf aus ist, die deutschen politischen Verant-

wortlic'hkeiten zu verschleiern.

Die Wahrheit ist, (1:18 in der Weimarer Republik der Militarismus bereits wieder »von

staatswcgen<¢ rehabilitiert, der Antimilitarismus von den (iffentlichen Gewalten (und

nicht nur von den rechtsradikalen Gruppierungen) verfolgt wurde, als die mit der Welt-

wirlschaftskrise einsetzende Notlage noch gar nicht eingetreten war, sich nicht einmal

ansagle.

Schon bald nach dem Zusammenbruch des Wilhelminischen Kaiserreiches setzten die

wicdcrauftauchenden oder neu sich formierenden nationalistischen Verbiinde und

Gruppen sowie die mit ihnen kooperierenden alten gesellschaftlichen Machteliten in der

hohcn Bilrokratie, im Groflbesitz, in der Justiz und im Militar ihre ganzen materiellen

Und ideologischen Energien in den Versuch, dem Antimilitarismus faktisch und bewuBt-

scinsmfiflig den Boden zu emziehen. Zwei politische Operationen vorallem dienten die-

sem Ziel: Erstens wurde legal und illegal den militirischen Verbfinden die Position eines

>>Slaales im Staate<< zugeschanzt, d.h. in einer Art Arbeitsteilung zwischen Reichswehr

und Frcikorps wurde das Militfir der Entscheidungsmacht der neuen Demokratie entzo-

gen; zweitens wurde mit riesigem Propagandaaufwand die Version vom WEI-931116

Schanddiktal<< unter die Leute gebracht und Deutschland vonjeder Kriegsschuld freige-

Sprochen. Diese Unschulds- und Unterdruckungsagitation, die ihrer inneren Logik nach

Antimilitaristen und Pazifisten als Kollaborateure von »Feindmf1chten<< erscheinen liel},

die nichts wciter als die >>Versklavung Deutschlands<< im Sinne hilten, trug wesentlich

Zum Rcsscmimenlnationalismus und schlieBlich zur Ausbreilung des Faschismus bei.

D30 Mchrheitssozialdemokraten, die 1918-1920 eine politische Schlfisselrolle innehatten.

warcn bcim Erfolg dieser Operationen behilflich. lhnen vorzuwerfen, wie es die kom-

munistische Geschichtsschreibung heute noch tut, daB sie nach der Novemberrevolulidn
nichl den Sozialismus in Deutschland »eingefilhrt« hfitlen, ist historisch unsinnig. Dle

FChlcr der Mehrheitssozialdemokratie lagen in einem anderen Bereich: Sie versfiumten

CS, dic Militiirkaste zu entmachlen und sic waren nicht flihig. die Kriegsursachen offen-

ZUICSCH, den ideologischen Bruch mit der Doktrin des borussischen Militfirstaates zu

vollziehen. Die Gelcgenheit dazu wére 1918/19 noch gilnstig gewesen. Die Schrecken des

Krieges waren noch nicht zum »Fronterlebnis« mystifiziert, der Wahnwitz und schlieB-

lich das kla‘gliche Zusammenbrechen der deutschen Militéradministmtion und ihrer

KrieESZielpolitik waren noch dingfest zu machen.

D315 an den Fehlentscheidungcn der SPD der kommunistische Putschismus. vor dem

R0521 Luxemburg zu ihren Leb:eiten noch gewarnt hatte, Mitschuld trug, is! nicht zu ver—

gessen. Die USPD, in der eine historisch angemessene Konzeption zur Umwfilzung der

gcsellschaftlichen Verhéilmisse in Deutschland in Richtung auf Friedensf‘dhigkeit den

brcitestcn Boden hattc, geriet zwischen die Rfider der partcipolitischen Entwicklung 11““

Vcrlor ihre cigcnsténdigc Position; ein grofler Teil ihrer Anhénger ging zur KPD, ein an-

dercr Teil zurilek zur SPD, ohne daB sie hier oder dorl die politischen Positionen héuen

bcslimmen kdnnen.

DCI’ Antimilitarismus, der als politische Bcwegung Anfang der Zwanzigex Jahre.
in

Dcmschland noch Hunderltausende von Mcnschcn zu Demonstrationen >>aufdie Beme »

bmclnm, haltc im Feld der Parteien schon bald keine Einfluflméglichkeiten mehr. In

der SPD war cr oft nur geduldet, immer wieder an den Rand gedré‘mgt (was 51351“ ”Ch zur Abspaltung der SAP beitrug); in der KPD gall er als >>bilrgerliche<< Abweichung
vom Konzept der >>Bolschewisierung<< Deutschlands. Dies'er Teil der politischen Ge-

schichte der Weimarer Republik ist bis heme in der SOziaIdemokratischen wie in der

kommunistischen Hausgeschichlsschreibung wcitgchend verdrangt. SED und DKP ver-

schweigen. daB die KPD in ihren nationalbolschewistischen Zeiten mit den lekisch-

Nationalen und dann den Nationalsozialisten darin welteifene, das »Schanddiktat von

Versailles<< als ein Mittel der >>Versklavung Deutschlandm, als den Urgrund aller »natio-

nalen und sozialen Nom anzuprangern, daB sie gegen den Yolkerbund heme und vor

den Pazifisten warms. Die >>nationale Befreiung<< war der Hauptprogrammpunkl der

KPD in den dreiBiger Jahren. DaB die KPD dennoeh Gegner des Faschismus war, bleib!

dabei unbestritten; fiber zu fragen ist, in welchem Umfange die nationalislische Propa-
ganda der Kommumsten dazu beitrug. den Antimilitarismus zu schwfichen und Arbeiter

ideologisch wehrlos zu machen gegenflber den »nationalrevolutionéren<< Argumenten
der NSDAP.

Die SPD wiederum liefl es zu, dafl in der von ihr mitgetragenen Republik der konse‘

quente Antimililarismus und Pazifismus noch rigider der offiziellen Unterdrilckung an-

heimfielen, als dies zu Zeilen des Wilhelminismus der Fall gewesen war. Hier lag zweifel-

105 die dunkelste politische Seite des Weimarer Staates, léingst vor der Herausbildung
der faschistischen Massenbewegung. Dabei geht es nicht nur um die >>Fememorde<<, die

ja nicht nur Erzberger und Rathenau lrafen. sondern Hunderte von aktiven Pazifisten;

diese Terrorakte wurden von den Juslizorganen, wenn fiberhaupt, dann nur hfichst

nachlfissig geahndet. Noch bezeichnender ist, daB Anklfiger des fortlebenden Militaris-

mus, der illegalen Mililérverbiinde, der >>Schwarzen Reichswehm —, daB sogar Vertreter

der These, das Deutsche Reich sei nicht schuldlos am Ersten Wellkrieg, von staatswegen

verurteill, daB ihre Zeitungen verboten, daB ihre Publikalionen beschlagnahmt wurden.

Mit Hilfe der Reprisenlamen der SPD wurde die Legende von der historischen Un-

schuld Deutschlands und des deulschen Militfirs zum staatlichen Gebot, wurde die Tar-

nung der illegalen Rustung in der Weimarer Republik zum ungcschriebenen, aber Ober-

sten Gesetz erhoben, hinter dem jede Rechtsstaatlichkeit zurfickzustehen hatte. Dies al—

les im Zeichen der >>nationalen Ehre«, die nicht >>befleckt<< werden dflrfe Viele Wort-

News.»
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ffihrer des Antirriilitarismus wurden Schon zu Zeiten der Weimarer Republik ins Exil

verjagt, so etWa, um nur ein Beispiel zu nennen, der christlich-konservative Ethiker und

Padagoge Friedrich Wilhelm Foerster, der sich nicht zum Schweigen fiber die Unlalen

des preuflisch-deutschen Militarismus verurleilen lassen wollle.

Der ideologische Ausschlull der Pazifisten aus der >>Volksgemeinschafu<, die justizielle

Verfolgung der durchaus rechisslaallichen Aktlvitfiten konsequemer Antimilitaristen —

das waren Charakleristika der polirischcn Realverfassung der Weimarer >>Demokratie(<,

ganzundgar undenkbar in irgendcinem anderen westlichen parlamentarischen System.

Dal} die pazifistisch-amimilltarislische Bewegung in Deutschland dennoch bis 1933

nichl zersehlagen werden konnte, ist festzuhalten. Diese Bewegung war polilisch weilge-

féchert, sie reichte von' konservaiiv-fbderalistisch und anlipreullisch gepréigten, auf in-

lernationale Versbhnung hinarbeitenden Katholiken (fUr die die >>Allgemeine Rund—

schau<< des Georg Moenius den publizistischen Sammelpunkt bildete) fiber die traditio—

nellcn burgerlich-liberalen Friedensgruppen (die sich unter anderem an der in der

Schweiz erscheinenden »Friedenswanc<< orienticrten) bis zu den Antimilitaristen aus der
Arbeilerbcwegung (deren Argumente vor allem in der Zeitung nDas Andere Deutsch-

land« publiziert wurden)_ Zeitweise hatte diese Friedensbewegung in den Jugendbfinden

erheblichen Einflufl (reprisemiert etwa durch die Zeitschrifi ».lunge Menschem), der

sich vor allem in werktétigen Schichlen der katholischen Jugendbewegung bis 1933 hal-

len konnte (Zeitschrift: »Vom frohen Leben<<); auch der >>Friedensbund Deutschcr Ka-

iholiken<<, dcr mit der >>Rhein~Mainischen Volkszeitung<< eng zusammenhing, hatte er-

"

che Pazifismus war weilgehend verdr'a‘ngl und vergessen

hebliche Bedeutung. Schwieriger war das Terrain filr die Friedensbewegung im damali-

gen deutschen Proleslantismus; hier waren nur zahlenméflig kleine Kreise der >>Reli8i5‘
sen Sozialistem fiir pazifistische Argumente ansprechbar. Auch einige regionale TagCS'
zeitungen (so der Dorimunder >>Generalanzeiger<0 waren offen fur Beitrége aus der

Friedensbewegung. Aus den unleren Organisationsgliederungen der SPD wie der KPD

waren vielfach lrotz aller Bemi’rhungen der Parteileilungen die Leilbilder eines Amimili-
tansmus, der SlCh mch! in >>nationale Loyalitém oder in »nationale Befreiung<< umbiC-

gen lassen wollte, unverdréingbar.

Erst der deutsche Faschismus vermochte die amimilitarislische-pazifistische BCWEEUHS
zu zerschlagen. Sie gall ihm als der ideologische Sraatsfeind Nr. 1. Nicht von ungcl‘iihr
waren es die pazifistisch-antimilitaristischen Auroren, deren Werke 1933 315 erstc der

Bilcherverbrennung unterlagen.

Deni .feschislischen Zugriff isl es weitgehend gelungen, nicht nur die pazifistisch-

antlmllrtzi-rislischen Organisationen und Publikalionen selbst, sondem auch die Erinnc—

run;
an 516 auszuléschen. Zwischen 1933 und 1945 wurden nicht nur Menschen ins EX“

getrxeeen, in die Zuchlhéuser und Lager verbannt oder umgebracht; es wurden aUCh
Traditionen vernichiet. Die Erbschaf! des Faschismus und die politischen Bedingungc“
nach 1945 lieBen in der Nachkriegszcit eine Rekonstruktion der antimilitaristischv
pazifistischen Bewegung nichi Zn.

In der DDR
wnrde die Erinnerung an die deutsche Friedensbewegung vor 1933 dquh

pnrterkorr'imunrslische Lesarten der Geschichte verslellt. In der Bundesrepublik frislelcn
dlC teilwe'ise wiedergegrilndeten Friedensorganisationen und Friedenspublikationcn Ci“

kilmrnerlrches :Auflenseiterdasein, slets bedréngt vom Verdacht, Parteigfinger der Kom‘

m.un|sten.
zu

Fem. Manche Pazifisien, die das Dritte Reich halten uberleben kdnnen. VCY‘

wrrrten
Slch In den Fronlen des Kallen Krieges und den mil ihm einhergehenden Mani‘

pulatronen.

Die'l‘rndiiion des deutschen Amimilitarismus konnte sich einigen Raum erhalten in den
soznalisuschen Jugendverbéinden der SO’er und 60‘er Jahre; der bilrgerliche Oder christli-

der Bundesre bl‘k
. ' .

, _ _

Die Geschichtswissenschafl in

_

DU 1 war blS in dre 70 er Jahre hmem so >>deutschnational<< beherrschi,

rial? Ihr das Thema >>Pazilismus/Anlimilitarismus« als unappetixlich vorkam. Ersl 56“

ernrgen Jaliren ist hier ein stérkeres lmeresse zu verzeichnen.
Fur die

Friedcnsbewegung in der Bundesrepublik heute konme die Vergegenw‘aniguns
der‘Geschrchte des Pazifismus und Antimililarismus in Deutschland. auch dcr 06‘

sehrchte der staatlichen und_gesellschaftlichen Repression pazifistischer und antimilita’
rrslischer Bestrebungen. ein wichtiges Smck Kléirung der eigenen Positionen bedeulcfl
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Kirchenaustritte

Scit Mitte der sechziger .lzlhre sind die Kir-

chcnnustritte zu eincm ernsten finunzicllcn

l’rohlcm fiir die beidcn christlichcn GroBkir—
Chen gcwordcn. Dus inncrkirchliche Recht
dcr cvungelischen 11nd der kzltholischcn Kir-

chc crkcnnt niimlich den Kirchenaustritt nicht
ills Bcendigung dcr Mitglicdsehult an. lm

>>l£vzmgclischen Stzultslcxikom hciBl es dazu

u.n.: »l)a Mac/I einigcn Bckcmzmisscn — insbe-

Somlorc (10m rdm[sch-karholisclzen — L’lll Aus-
IriII mm (Icr Kire/re Mic/II meg/[ch is], [when (lie

[Jim/(’2‘ (lure/I Gcsctzo den Austrilt geregelt;
fl'c'i/iclz hose/”fink! sic/I (licscr Austriir auf die

”Willie/mu Rechlsjblgcn wic Sterwrzah/Img
(”11; (lie gcisllichcn Folgcn (Vcrsagung (Icha-

kmmcnle) zu rage/n, licgt (In/Jerhalb (Ier Auf—
Ell/MI (165' Stanley . . . Die Kire/umglicdschafl en-

(lr’l mit den! Toll, (Ic'm Vcr/(Issen (IL-s Kim/Ian—

gt’biclcs, dcnz Uhcrtri/I zu cincr amlcren Glau—

l)t’nsgctncinsclmfl, (lurch Aussclilufl im Wage
(lcr Kirelzcnzucht. Dcr Kirchcmmsrrirl bcdeu—

(ct dcmgcgem'ibcr (lie vor eincr smalliclzcn Be-

lir‘irrlz’ (1bgage/Mlle Erkliirung kcine kirc/Ilicllen

Rec/11c mid Pflic/zlcn mehr wahmehmcn zu

wollcn. Obwohl (lie Kirclicuglicdschaft .t‘taals—

kirclzmzrec/zllich zu den cigenen, van der Kir-

(‘Izc .vc/bst zu rcgc/ndcn Ange/egcn/Ieilcn ge—

Izr’irr, mufl (Zoe/z (Icr Stan! zm' Wn/mmg (ch

(II‘IHIIII‘L’C/HS (lcr Glaubcns- um! Gcwisxenx—

fl'cilzcit (Art.4 I Grmzrlgcsclz) (lie Mfiglichkcil
(’I‘m'x Kirchcnausn‘itls gowfilzrlcisrmz. Art. 4

CG 1011/ in seincm Gcfolgc (I'l(’ smallichc (lun-

rlm’rcclzl/iclw) Kirclimm1ls!rinsgcsvrzgcb1mg
[It’gn’nzcn (la/nit (Ils "fill‘ (II/c gellendcs Gesclz“

(llt’ kirclz/iclzc EigmLs'liimligkcil. Eine SUICIH’

(I‘m-antic ix! schon (lav/ml]; L’rfodcrlich, wcil (lie

kuIIm/iscllz' K irclzc’ (’in Aux/riltsrocllt ruml/Ier—

aux l’t’l'llt’ill! um] (Inch nae/1 cvangelisclicm
Vt'rxliindnis L’in ,,Sic/1sollml(lbxt'lirl(’itlm“ mm

Lei/w Christi kraft ties ”character indelehi/ix“
(It’l‘ Tau/2’ Mic/If mO’g/iclz is'L Dcr Kirc/mmu—

slrill ha! (la/1w- kcincrlci I‘l’L’IlI/ltfll-k()}l.§'lilll!il’£‘

licrlt’ulng fi'ir (lit’ Zugvhiirigkeil Zur gt’isl/i—
t‘lu'n Kirc/nw

Von 1965 his [980 hahcn rund 2,8Milli0ncn
Mcnschen ihrcn Kirchcnnustritt vollzogcn.
Um dicse Zuhl riehtig werlen zu konncn, mill}
licuchtct werden, dull Kirchcnuustrittc nul—

gI‘und dcr zu iibcrwindcndcn holien emotio-

llEllCll l-lcmmsehwcllc nicht mit Austritten nus

underen Vereinigungen oder Organisationcn
VCrglichen werden konncn. Hinzu kommly

dill-l hisher nur 3 von 100. die den Kirchenuu-

SII‘iII schon einmul ernsthzlfl erwogcn hnhen.

dunn uuch tzltsiichlieh nusgctrctcn sind. Nztcli
kirchlichcn Sehiilzungen signalisicren zwn-

schcn 20 und 30 % des liir die kommcndcn 20

.luhrc wcscntlichcn und vor :illcm steuerlieh
Wichligcn Mitglicdschzlftsbestnndes der bei-

an grolicn Kirchcn, (lull ihrc MitgliCdSCh“fl
nieht mellrscllastverstéindlich ist. (l.l1. inFrzluge
ECSIellt ist. Vcrstilmllichcrwcise wird elne ()f'
fem/[rho Belumdlung (licscr interesszmtcn

Entwieklung von den Kirchen mogliehst ver—

micdcn. Unverstiindlich hleiht dagcgcn. war—

um tlicsc Frngc nieht Von andcren gesell-
SCliultlichcn Gruppicrungcn nufgcgrlllcn
Wirtl. lis miiBtc doch intercssieren. wchhC

Motive zu (licscm Exodus gcfiihl‘l hnben nnd

ll'lllrcn. Zum Andcrcn: Wer Sind diesc Men-

\

von Peter Bernhard/
sehcn und wohin gehen sic? Sind sic cine an-

sprcchbare Gruppe fiir kultur- und gesell-
schaftspolitisch lortschrittliehe Kriiftc?

Nach Auswertung der bescheidencn Litera-

tur zu diesem Prohlemkomplcx ergibt sich,
daB die groBe Mehrzahl dcr Austretenden

zwischen 20 und 40 Jahrcn alt ist und eine

iiberdurchsehittliche (Aus)—Bildung besitzt

(wobei die Frauen bis heutc in erheblich ge-

ringcrem Mallc den Kirchenaustritt vollzic-

hen).

Zur Fruge des Bildungsstandcs cin Beispiel;
Sctzt man dic Austrittc Von Akademikern nus

dcr evangelisehen Kirche ins Vcrhéiltnis zum

gcsumten evangelischen Bevolkerungstcil, so

kommt man zu einem Ergebnis von ctwa 5: 1.

Zn den Schichtcn. auf die die Kirehen noch

fest hauen konnen. gehéren nebcn den Haus-

lrnuen. Lzmdwirten und Rentnern auch die

Arheiter.
'

Hinsichtlieh dcr Motive, die zum Klr-

chenilustritt fijhren sieht es wie folgt aus: An

crstcr Slelle steht die Rfickstiindigkeit dcr

Kirehcn (Ehe, Schwangerschaftsunterbre-

Chung, Diskriminicrung der Sexualitiit, Schei-

dung, Sterbehilfe etc.). Es folgen die Kritik

am Vcrhalten der Kirchen im sozialcn und po-
litischen Bcreich, der Autoritiitsanspruch und

die Weltfrcmdheit sowie der Dogmatismus,
der Reichtnm und die Kirchensteuer. Dic Kir-

chensteuer ist allerdings mit Vorsicht als Aus-

trittsmotiv zu interpretiercn, da sic in der Re—

gel als Endpunkt eines langcn Uberlegungs-
und Entfremdungsprozesscs die wirklichen
Motive verdeckt. — Von den Kirchcn wurde
und wird das materiellc Austrittsmotiv >>Kir-
chensleuem gegeniiber den anderen bereits

genannten Motiven natiirlich gem hervorge-
hoben. ’

Die Kritik gerade der jiingeren Mcnschcn
wéichst stéindig. Das mquedoch nicht zwangs-
liiufig zum Kirchcnaustritt ffihren, es ist
durchaus moglich, daB die Kritik zu verstiirk-
tcm Engagement in den Ki'rehen —

gcgen dc—
ren Establishment — fijhrt. Also hicr zunz‘iehsl
eher cine >>Wende« als ein Bruch angcstrebt
wird.

Es sollte zu Denkcn gebcn. daB dem Kir-
chcnaustritt hcute nur sclten ein Engagement
in anderen gesellschaftlichen Vereinigungen
folgt. Die fibemltcrlcn und oft etwas schlep-
pend agierenden freigeistigen, freireligiéscn
und freidenkcrischcn Organisationcn haben
sich hier bishcr cine Chance der Neubelebung
entgehen lasscn. Die vcrbilrgcrliehtc und bil-
rokratische SPD (von heutc) mit ihrcn viclen

Untcrorganisationen hut in Anbctracht ihrcs
»Wandels« und des wahltaktischcn Buhlcns
um die Gunst der Amtskirchen kein ncnncns-

wcrtcs lntcrcsse an freien Geistcrn.
Ein wcrtvolles Potential 2m kritisch denken-
den Menschcn blciht somit organisatorisch
wcitgchend ungenutzt.
Trotz bemerkcnswertcr Entwicklungcn an

dcr Kirehenhnsis (Friedensinitizitivcn. Anti-

Atomhewegung, Utitet‘stfitzung von Frei-;

hcitsbewcgungcn in der 3.Welt). darf nicht
iihcrsehen werdcn, daB die Amtskirchcn und
ihre Funktioniirc ein wcscntlichcs Hemmnis
der gesellschzlltlichen Entwicklung sind. Dn-
hci billll ihrc wci! ('ihcrpr'opart/(male Mac/1! uuf
nur zwei wcscntlichc Pfeiler:
l. Dem Einzug dcr unl‘reiwilligcn Mitglicds—
bcitriige (liilschlich Kirchcnstcucr gcnzmnt)
(lurch (I'm Smut und

2. Die Anerkcnnung der Kindcrtnufc zlls Mit-

glicdsehaftserklilrung.
Hicr miilfile darauf gcdrungcn werdcn. dziB
ein kircheneigencs Beitragssystem die jctzigc
»Regelung« ersetzt. Eine privntrcchtlich ver-

bindliche Mitglicdschaft in ciner Religionsge-
meinschaft mfiBte Religionsmfindigkcit vor-

ziussetzen. Die vollc Religionsmfindigkcit tritt

bci uns mit 14 .lahren cin —- durum konncn Ju-

gendliche jzl auch nach Vollendungdes 14. Le—

hensjnhres .s'cllmr'indig aus der Kirehe austrc-

ten. (Nebenbemcrkung: Die Kindertaufc

kommt — woriibcr viele Eltcrn sicher nicht

nachgcdacht hahen — einer Zwangschristizmi—
sierung gleich, das Neuc Testament kennt die

Siiuglings-und Kindcrtaufc nicht.)
An den Pfcilern »Kirchensteuer« und »Kin-

dertaufe = Mitglicdschaft<< sollten aUCh die

annrchistischcn Frcunde riitteln helfen —denn

dic Reduzierung der Kirchen auf ihre wirkli-

Che GréBc bcdeutct 11.2). Sehwijehung der

Mucht der Herrschenden in der Bundcsrcpu-
hlik.
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Arbéit, Entropie, Apokalypse
von o’er Berliner Gruppe »LA VA«

"ES NUTZT NICHTS. LEBENDIG ZU SEIN.

WENN MAN ARBElTEN MUSS‘~

3 Nach alledem sol] man mix nicht von der Arbeit sprechen.
ich meine vom moralischen Wert der Arbeit. Ich bin ge-

zwungen. den Gedanken der Arbeit als materielle Notwen-

digkeit anzuerkennen, und in dieser Hinsicht bin ich
J entschieden fiir ihre beste, das heisst gerechteste Auftei-

lung; Genug. dass mich die traurigen Verpflichtungen
des Lebens dazu zwingen, aber dass man von mir verlangt,
daran zu glauben. die meine oder die der anderen zu

verehren: niemals. lch wiederhole es, lieber gehe ich in

der Nacht und halte mich dabei fur den, der im Licht geht.
Es nijtzt nichts, lebendig zu sein, wenn man arbeiten muss.

Das Ereignis. von dem ein jeder mit Recht erwartet, dass
es ihm den Sinn seines eigenen Lebe‘ns offenbart, vielleicht

.bin ich auf dieses Ereignis noch nicht gestossen, doch su-

che ich mich auf dem Weg, der zu ihm fiihrt: jedenfalls
wird es nichl mit der Arbeit erkauft.

(Aus: André Breton: Nadja)



Arbeit, Entropie, Apokalypse
»Dic Produktivkriifte und gesellschaftlicheen
Beziehungen, — beides verschiedene Seitender
Entwicklung des gesellschaftlichen Indivzdu-

ums — erscheinen dem Kapital nur als Mine],
and sind fiir es nur Mittel, um van seiner bor-

nierlen Grundlage nus zu produzieren. In fact
aber sind sie die materiellen Bedingungen, um

sic in die Luft zu sprengen. «

K. M. Grundrisse

Die kapitalistischen Krisen riihren von der

Verweigerung der Arbeit her. Auf die hefti-

gen Kéimpfe Anfang der 70er Jahre antwortc-

te da§/Kapital mit der >>Energiekrise«, mit

neuen Arbeitsanalysen, neuen Strategien zur

Uberwindung von Widerstéinden.

(Die Physik hat in diesem Zusammenhang
keinen isolierten Inhalt, sondern sie liefert be-
stimmte Analysen der Arbeit und neue Pléine
fiir ihre Organisation. Der Begriff Arbeit in
der Thermodynamik und die Arbeit des Kapi-
tals sind nicht zuféillig das gleiche Wort.)

Wie steht es nun mit der Energiekrise und
ihren Apokalypsen? Der Ausdruck Energie-
krise isl irrefiihrend. Energie erhéilt sich und
ist mengenméBig unerschopflich. Es kann kei-
nen Mange] an Energie geben. Die wahre Ur-
sache fiir die Krise des Kapitals im letzten
Jahrhundert und heute ist die ARBEIT, oder

genauer, der Kampf dagegen. Der richtige
Name ist also besser Arbeits/Energie-Krise.
Denn das Problem des Kapitals ist nicht die

Menge der Arbeit an sich,'sondern das Ver-
héltnis dieser Arbeit zu der daffir eingesetzten
Energie (oder Arbeitskraft). Das Kapital ist
nicht einfach das Produkt der Arbeit. Das Ka-

pital ist der ProzeB der Arbeitserzeugung,
d.h. die Bedingung ffir die Umwandlung von

Energie in Arbeit.

Energie an sich hat etwas Ruheloses, etwas

unvorhersehbar-mikroskopisch Trfigerisches,
Antagonistisches, Gleichgfiltiges, aber auch
Produktives gegeniiber der Arbeit, die das

Kapital so verzweifelt braucht.
Obwohl der ewige Kreislauf der kapitalisti-
schen Realitéit in der Umwandlung von Ener-

gien in Arbeit besteht, ist es sein Problem, daB
der im Verhéiltnis Arbeit/Energie ausgedriick-
te Zusammenhang zerbricht, wenn nicht be-
stimmte quantitative Schwellenwerte ereicht
werden. Wenn die ENTROPIE, die Energie,
'Iie nicht mehr in Arbeit umgewandelt werden

kann, wenn die Arbeitsscheuen der Arbeiter-
klasse ansteigen, dann droht die Apokalypse.

Die Apokalypse ist kein Zufall; wann im-
mer dasjeweilige Ausbeutungsmodell unhalte
bar wird, beféillt das Kapital ein Anfall von

Todessehnsucht oder WeltuntergangsstimL
mung. Jede Periode der kapitalistischen Ent-

wicklung hat ihre Apokalypse gehabt. (Ge-
meint sind damitjene funktionalen Apokalyp—
sen, die jede wichtige Wende in der kapitali-
stischen Entwicklung und Ideologie markie-

ren.)

Fur das Kapital ist die Natur als solche ine-
xistent. Die Natur ist nur eine Ware. Es gibt
kein Erdol, kein Erdgas oder auch nur klein-
ste Energieteilchen, wenn sie nicht Waren-
form annehmen. Ihre Warenrealitfit ist ent-

scheidend; sogar wenn man von der Erde oder
dem Sonnensystem spricht, kann man nicht
von einer auBer-kapitalistischen Realitét re-

den. Das Energieproblem ist ausschlieBlich
ein Problem des Kapitals und nicht eines der

»N'ATUR« oder von »MENSCH UND NA-

TUR<<. Unser Problem besteht darin, zu be-

greifen, daB die Schwierigkeiten des Kapitals
bei der Planung und Akkumulation (An-
sammlung von Reichtum) von seinem Kampf
gegen die Arbeitsverweigerung herrfihren —

von der vieldimensionalen Subversion der or-

dentlichen Umwandlung von Energiein Ar-

beit.

Unsere Schwierigkeit besteht darin, in der

»Natur« nicht unseren Haushaltflzu eehen,
nicht auf die >>natiirliche<< Gegenstandhchkeit

_,
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Fiir eine Gesellschaft

0 H N E K N A S T E

-Texte aus Italien-

"Die italienischen Ccnosscn stehen mit-

ten in (lcr Aul'arbeitung ihrer Cesehichte,

sind noch am Anl‘zlng heim Versuch, aus

der uml'assendcn' Defensive heraus ncue

Getlanken zu entwick‘eln. Jetzl ist ilerMa-

ment, wojeder, (ler nwint, was zu sage" zu

haben aufirgend einem Feld tier sazialen

Revolution, (lax Wart, den Klang, (Ins Bild

[when and sick lwnwrkbar machen sail.”

aus Karlsruher Studtzeilung
4

I44 Seitcn ' [2 DM

Carl Harp
‘ Liebe und Hass

Ein Knasttagebuch aus

Amerikkka

”Vor ein paar Wochen sagte dcr Chefvon

San Quentin ungesichts (ler iibcrquellen-
den US-Kniisle in 'l‘lMl‘I: ”Die Zucht/tiiu-

ser sind schlafende Ungeheuer. Sie sind

Zeitbomben.
"

Wenn sic hochgehen, (la n n

wird sich zeigcn, all die Cel'angvnen einen

kollektiven Kampf I'iihren kiinnen. Und

wenn7 dann warcn Gel'angene wic Curl

Harp ihre bew’ulitm Oder historischt'n

Vorbildor.” .

Bruekwede 'l‘rakt, 30.3.84 Klaus

Viehmunn

l I()Seiten - H) ”M

Roger Knobellspiefi
QHS - der langsame Tod

”Wire blind muji "um seal, um an den Tag
:u glaulwn, wennjeder Tag (lie Replilr auf
den varherigen Let? Fit‘r (lie noch -Leben-

dem bleibl (ler iiujierste Will? Pines ans (Ior

tiefs'len Verzweiflung gar/26p ten

Schmies. Um] (ler 'I'raum (fines (ms (10m

Ham-h (ler Kerker (livser Well aafi’teigen-
(Ien Gresc/treis, um ilm zu zwingvn (fill Blivk

(tn/win Heltvujilsein :u werfen ruler (inf
(lax, was ihm bei all (lent Ubvrflufi an

Rerlen iiber (lie Menschenrm-hte bleibt. Die

Kraft (lor nnunlordriirkbarvn l'i'eiheit ken-

nen, (lurch (lie (ler Sr'lzrci rein Esperanto
werden muff.

"

Auszug aus dem lelzten Kapitel.
(11.180 Seitcn ‘ 16 DM

Leben Sic nicht liingerwiedcr Ietzteunda-

lusische lluml, l'ordcrn Sic unser (insanit-

prospckt an bei: C O M M U N l:

Druck 82 Verlng
' Sehlossorstr28u

7000 Stuttgart l ' 'l‘el.07l 1/606126
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unseres Kérpers oder der uns umgebenden
Stoffe hereinzufallen und damit innerhalb der

Kapitalplanung zu denken, sondern unsere

Fremdheit gegenfiber dieser »Natur« als Sub-

version zu verstehen, zu fiihlen und auszuspie-
len. Die Realitat des Kapitals erseheint als

Natur und obwohl es nicht unsere Natur ist, ist

sie doch iiberwaltigend real. Mit unserer Ent-

zifferung mfissen wir also durch das Getose

der Apokalypse hindurch in den Erdélkaver-

nen, im Zischen des Erdgases in den unterirdi-

schen Abgrfinden etwas Bekannteres heraus-

horen: den Klassenkampf, unsere Abstrak-

tron.

Wi‘é kam nun das Verhaltnis Arbeit/Energie
ins Wanken?

Da die Energiekrise 1973 began, muB man

logiseherweise den Zeitabsehnitt davor be-

trachten. Was geschah damals mit der Arbeit/

Energie? ...Eine kapitalistische Katastrophe
in der Warenproduktion und in der Repro-
duktion der Arbeitskraft. Die alten Filme: die

Studentenunruhen, die Ghettokrawalle, SDS

und Weatherpersons, eine mit Drogen vollge-

pumpten US-Army in Vietnam, die wilden

Streiks in West Virginia? die Welfare Sit-Ins,
den Stonewall-Krawall der Schwulen, Attika.

Wenn wir zum Beispiel die beiden Jahrzehnte

zwischen 1947 und 1967 anschaucn, sehen wir,
daB in diesem Zeitabschnitt die Lohne und

Profite die Erffillung des American Dream

ausdrfickten: der Klassenkampf kann vermic-

den werden, L6hne und Profite kennen zu-

sammen wachsen, vielleicht nicht im gleichen
Grad, aber aufeinem langzeitlichen Gleichgc-
wichtswaehstumspfad. Die Keynes‘schc Stra-

tegie — allohncrhohungcn mit dem Produkti-

vitiitszuwachs zu kombinieren — schien erfolg-
reich zu scin. Die Periode 1967-1972 brachte

dann aber den groBen Schock: zum ersten Mal

gab es eine lingere Pcriode mit Profitriick-

gang. Diese Periode markierte das Ende des

»sozialen Friedensabkommens<¢, das mit den

Kriegsveteranen, die aus Europa und dem Pa-

zifik zurfickkehrten, ausgehandelt worden

war. Es war jedoeh nicht etwa cine Periode

dcr >>Lohnexpolsion<< (wie sic fiir die BRD,
Italien oder Frankreich charaktcristisch war).
Sie braehte lediglich eine mathematische Um-

kehrung und bedeutete die Rfickkehr zum

Nullsummenspiel der frijheren Lohnvcrhand-

lungen, das von den Spieltheoretikern des Ka-

pitals wahrend dem 2.Weltkrieg und unmit-

telbar danach fiberwunden zu sein schien.

Die Funktion dcs Staates als Wahrer der

Durchschnittsprofitrate bedingt, das der Staat
die Reproduktion der Arbeiterklasse fiber-

wacht und ffir dazu ausreichende Einkommen

sorgt.

»Krieg» und >>Verteidigung<< sind ein we-

sentlicher, wenn auch oft fibersehener Teil
der Reproduktion der Arbeitskraft; sie ken-
nen den Tod von Millionen von Arbeitern dik-
tieren. Die Reproduktion der Arbeitskraft
darf nicht reduziert werden aufdie Reproduk-
tion >>menschlicher K6rper<< oder >>Wesen<<.

Umgekehrt konnen die >>W0hlfahrts<<-ausga-
ben des Staates auch Verteidigungsausgaben
sein.

Ein neuer Krieg kam zur WeiBglut auf den

StraBen der USA und erforderte sofortige
Aufmerksamkeit. Daher der fiberstiirzte Zu-

wachs an >>Wohlfahrtsausgaben<<, d.h. von

Transferzahlungen, um mit den Frauen,

Schwarzen, Jugendlichen zurechtzukommen,
die immer mehr die Art und Weise angriffen
in der sie reproduziert wurden. Der gauze
Prozefi (ob man ihn nun Krieg’oder Wohlfahrt

nennt), die Bevolkerung den allgemeinen
Lohn-, Profit-und Produktivitéitsverhaltnis-
sen sowei den Mikro—Verhfiltnissen von Lie—

be, Arebitsplatz, Disziplin und ruhigem
S terben anzupassen, war in die Krise gera-
ten.
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Steuern und Angstlichkeit:
Der Staat investierte in die Reproduktion

der Arbeitskraft und vertrieb damit das DC-

nrcssmnstrauma (und seine potentiell revolu-
tlonéren Folgen). Die hohere Besteuerung
der Unternchmerprofite war der Preis, d0"
das Kapital daffir zu zahlen hatte. AberjedCr
S'ehritt, den das Kapital unternimmt um SiCh

:chercr
zu ftjhlen. ffihrt zu einer Profiteinbu-

e.

Die Periode 1967-1972 machte es klar, daB diC

Kosten fiir das Si cherheitsgefiihl bis Zu 01‘

nem Punkt zunahmen, bei dem die Therapic
den Patienten ruinierte.
Zudem schwand das Vertrauen in die Wirk-

samkeit der Staats-Therapie, als sie nicht
mehr auf nur traditionelle FlieBbandarbeiter.
d.h. die Veteranen von Flint, Guam und

McCarthy, angewendet werden sollte, 8011'

dern aufvollig neue Arbeitertypen. Was WOH'
ten denn diese Blekpowerlanghaarhaschrau—
cherverriiektenhausfrauenlesben eigentlich?

Von Mitte der 60er bis Mitte der 70erJahrC
versehéirfte sieh das Steuern/Angstlichkeits—
Syndrom. Das Verhéiltnis zwisehen Staat und

Einzelkapital, wie es von Keynes definicrt

worden war, geriet in die Krise. Das Kapital
war in seinem eigenen Kafig gefangen und

versu‘chte im Oktober 1973 auszubrechen.
Der Wiederaufschwung der Profitrate hing
davon ab, ob das Kapital wieder die Initiative

erobern, ob es seine kréinkesten Teile weg‘

schnciden und ob es vor allem seine alten RC‘

geln durchbrechen konnte.
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Keyns’sche Krisc:

Dic Keynesianer erkannten, daB kein Ar-

bciter an eincm hocharbeitsintensiven FlieB-

band arbeitcn kann und zur Arbeit zurilck-

kehren kann ohne einen éhnlichen, hochar-

bcitsintensiven ReproduktionsprozeB. Das

FlieBband ist besonders anféllig fiir individu-

clle Schwankungcn des Arbcitsrhytmus’: und

dicser Rhytmus muB sowohl bei — als auch

naeh der Arbcit aufrcchterhalten werden. Re-

gelméifiigc Mahlzeiten, regelmiiBiges Ficken,

rcgelmiiBigcs ScheiBen sind wescntlich fiir die

Steucrung der Arbcitskraft und des Kapitals
in cincm PreBwerk. In der Keyns’schen Glei-

Chung wird so dic Hausfrau zur notwendigen

Ergéinzung des FlicBbandarbeiters. Das dyna-
mische Glcichgewicht von Heim und FlieB-

band erforderlc cinc cakte Vcrbindung der

Variablen Lohn, Fabrikarbeit und Hausar-

boil. In der Zeit'zwischcn dcn spiiten 60er und

Mitte dcr 70er Jahre begann diese Verbin-

dung aufzubrechcn. Scheidungen z.B. nah-

mcn parallel mit den Lohnen zu, was eine

ncuc Spannung zwischcn dcn Polcn der Keyn—
‘schen Krise bloBlcgte, abcr >>sicher nichts,
das zur Auslosung einer ncucn Krisc rcichcn

wiirde.« Es waren BOOM-Jahrc, abcr nicht

ffir das Kapital.
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NlClll nur zwang dic Unruhc in den Fabrilfen,
HHuslmlten und auf den StraBen das Kapital,
"10hr fiir die Fabriknrbcit zu zahlen, es muBte

211161) fiber den Staat immcr mehr dircl<t furio—
ne RCPr0duktionsnrbeit bczahlen, die fruhcr

‘ndirckt fiber den Fabriknrbcxtcrlohn dcs

\

Mannes finanziert worden war. Frauen und

Jugendliche leisteten nicht mehr »natiirlicher-

weise<<, was sie friiher unter der Aufsicht des
Ehemannes und Familienvaters geleistet hat-

ten. Obwoh] also in jener Periode von der Ar-

beiterklasse ein enormes MaB an zusitzlicher

Energie erzeugt wurde, erwies sieh diese

Energie als besonders widerstandsffihig gegen

ihre Umwandlung in Arbeit‘ Es gab einen

scharfen Abfall im Arbeits/Energie-Verhéilt-
nis der sich als Profitkrise durchschlug und

die, Grundséitze des Keynesianismus unter-

grub.

Die Reaktion des Kapitals:
Eine Verschiebung der Zusammensetzung

der Investitionen. (Fur viele unsichtbar — es

erscheint Kapitalisten und Arbeitern als Inve-

stitionsrfickgang)
Was jedoch alle sehen konnten war der
Sprung der relativen wie der absoluten Preise
der Energie-Produkte. Mit derhlnflation wur-
de das Arbeitereinkommen direkt ongegrif-
fen, weil sie den realen >>Durchschmtislohn<<
verminderte. Durch die ganze Nachknegszeit
bis 1973 waren die Preissteigerungen in den
Industrien und im Energiesektor etwa gleich.

Stieg der Industriepreisindex um 100:/o ,
so der

Energiepreisindex um mehr als 200 /o. Paral-
lel zu den Preisenkveriinderten sich auch die
relativen >>Umséitze<< und >>Prof1te<< der Zwel

Sektoren.
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Diese Zahlen sind die Hieroglyphen der {km—
wort des Kapitals auf die Karnpfe der spaten

60er und friihen 70er Jahre. Sie bedeuren dag

Ende der FlieBband-Auto-Heim-Rolitokono-
mie, das Ende der Blue-Collar-FheBbandar—

beiter/Hausfrau-Verbindung, das Ende der

empfindlichen Maschine der Keynes schen

Gesellschaft. Indem es dem Energiesekrm
den Vorrang einréumt, kann das Kapital eine
enorme Anzahl von Arbeitern kommendie-
ren, denn dieses Kommando fmdet abseits des

eigentlichen Schauplatzes der Ausbeutung
statt.

’
f”

Es fiihlt sich beinahe geisterhaft an und unter-

léuft alle Ansammlungen von Klassenmacht

in den Fabriken, Bergwerken und auf den
StraBen. Denn diese Reorganisation zentrali-
siert den Akkumulationsprozefi wéhrend Sle

gleichzeitig den AusbeutungsprozeB enorm

5:mmmn
dezentralsiert. Indem es den Energiesektor
entwickell kann das Kapital eine Art magneti-
sches Kommando ausiiben und Mehrwert aus

jeder Pore gesellschaftlichen Gewebes her-

ausziehen; jedes Restaurant, jede Wohnung,
jede Werkstéitte muB fiir Energiekosten be-

zahlen.
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Das Bild der Arbeiters selbst scheint sich

angesichts dieser Neuzusammensetzung dcs

Kapitals aufzulosen. Der bullige FlieBbandar-
beiter im blauen Overall verblaBt in der Olkri-
56; lost sich auf in die Dienstleistungsarbeite-
rin und in den abstrakten Computerprogram-
mierer. Die groBe Konzentration von Fabri-

karbeiten, die sich als so explosiv erwiesen

hat, wird zerstreut.

Und es ffihlt sich alles so verschieden an! Dein

Lohn steigt, doch verdunstet, bevor du ihn

ausgeben kannst. Du stellst den Chef zur Re-

de, doch der schreit, daB er »Rechnungen zu

bezahlen habe« — und was noeh tiefer geht: du
siehst deine Ausbeutung fiberhaupt nicht
mehr. Am Flieflband war es deutlich zu sehen,
wie das Leben dahinschwand — die Kristallisa-
tion diener Arbeitskraft in Ware, die Materia-

lisierung deiner Entfremdung. Aber in den

Dienstleistungsbetrieben scheint die Mehrar-
beit inexistent zu sein, ja »unproduktiv«, nur

cine bezahlte Form der Hausarbeit, wie etwa

das Reinigen von UringeféiBen, das massieren
von Joggermuskeln, das Zubereiten von Ruh-
reiern.

Im Energie-Informationssektor wirst du

hingegen von einer riesigen Masse fixen Kapi-
tals aufgeschluckt, und es fiihlt sich an 315 Oh
du iiberhaupt nicht ausgebeutet wiirdest: Du

fiberwachst nur Maschinen, fiihlst Dich sogar

privilegiert, als Teil des Gehirns — des Sy-
stems.
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Eine auf Autos aufgebaute »Gesellschaft« ist

nicht wie eine auf Computern, McDonalds

und AKWS aufgebaute, wobei >>Gesellschaft<<

den ganzen ReproduktionsprozeB meint.

Die neue Lebensweise, die durch die Vorherr-

schaft des Energie-Informationssektors dik-

tiert wird, und aueh die Kampfe dagegen,
zeichnen sich heute erst ab.

Wie erkliirt sich die anscheinende Freiheit der

Kapitalisten beim Festsetzen der Erdfilpreise,
unabhiingig von der Arbeit, die in die Produk-

tion von Erdol geht (d.h. unabhangig von sei-

nem neuen Wert?)? Das Auseinanderklaffen

von Preisen und Werten ist nichts Neues. Im

Gegenteil, es war immer ein wesentlicher

Aspekt der kapitalistischen Herrschaft. Wer-

te (materialisierte Arbeitszeit) mfissen in

Preise umgewandelt werden, und diese Um-

.wandlung war nie 1:1. Das Wesen der Um-

wandlung von Werten in Preise besteht darin,
daB das Kapital zwar den Mehrwert lokal ge-

winnt, es aber nicht zuliiBt, daB jene, die diese

Gewinnung vornehmen, auch den Mehrwert

kommandicren und ausgebenr Diese Um-

wandlung ist real, doch sie erzeugt Illusionen
— sowohl in den Gehirnen der Kapitalisten wie

der Arbciter.

Das Kapital erseheint als kleine Maschinen,

Rohstoffpakete, kleine Arbeitszwischenffille;
— alle verbunden durch ihre kleinen Agenten,
die reklamieren, sich entschuldigen, sich ge-

genseitig herumhetzen. Jeder individuelle Ka-

pitalist sorgt sich um »mein« Geld, jeder ein~

zelne Arbeiter flucht fiber »meinen« Job, je-
der Gewerkschaftsbfirok'rat jammert fiber

- >>meine<< Industrie. Triinen flieBen fiberall,
fiber anscheinend verschiedene Dinge, so (1218

im Haus des Kapitalismus ein ewiges Rfihr-

stfick léiuft. Aber das »mir-gehfirt« ist eine,
wenn auch wesentliche Illusion. Das Kapital
ist gesellschaftlich, abstrakt, ebenso wie die

Arbeit.

Es belohnt die Kapitalisten nicht daffir, daB

sie ausbeuten und noch weniger die Arbeiter

daffir, daB sie ausgebeutet werden. Es »gibt«
keine Gerechtigkeit ffir niemanden auBer ffir

es selbst.

Die Umwandlung der Werte in Preise wird be-
stimmt durch die instinktive Forderung des

Kapitals mach seiner ihm zustehenden Aner-

kennung«. Der Kfirper des Kapitals hat viele
verschiedene Glieder, Organe, Arterien und

Venen, Nervenstrange, Sensoren und Prozes-

soren,
— jeder mit seiner organischen Zusam~

mensctzung, mit seinen eigenen Versorgungs-
bedfirfnissen. Wieviel Mehrwert in ein be-

stimmtes Organ des Kapitals geht, wird be-

stimmt durch seine organische Zusammenset-

zung: durch die Mischung von toter und le-

bendiger Arbeit, die dort besteht.

Nehmen wir als Beispiel: Atomkraftwerk,—
Automobilfabrik und Hamburgerbar. Jedes

eine Masehine mit verschiedenen Bedfirfnis-

sen und verschiedenen Produkten.

Ein typischer AKW-Arbeiter arbeitet mit

einer Ausrfistung im Wert von etwa 300.000

Dollars. Ein typischerAutomobilarbeiter ver-

bindet sich mit Maschinen im Wert von 30.000

Dollars und der Restaurant-Bar-Arbeiter be-

nfitzt Produktionsmittel im Wert von 3000

Dollars. Doch die Lohne des AKW und Auto-

mobilarbeiters sind etwa doppelt so hoch wie

der Lohn des Restaurant-Bar-Arbeiters.

Ffir den Automobilarbeiter ist es vollig klar,
daB cine Beschleunigung des Bandes den
AusstoB an Autos und damit den Profit er-

hoht. Es scheint also hier ein 1:1-Verhaltnis
zwischen hoheren Investitionen in der Ma-

schinerie, der Produktivitéit und der Arbeits-
intensivitat zu herrschen. Das ist der Bereich
des relativen Mehrwerts.
Im niedrigen Sektor hingegen wird die Lange
des Arbeitstages entscheidend. Dies ist der
Bereich des absoluten Mehrwerts, wo Arbeit
dadurch erzeugt wird, daB die Energie
moglichst lange am Arbeitsplatz gehalten
wird. Das Problem dabei ist, daB der Arbeiter
den Mehrwert nicht sehen kann. Das Ham-
burgerrestaurant kann seine Arbeiter mit
Mehrwert fast umbringen und trotzdem den
Eindruck erwecken »kein Geld zu machen<<.
SchlieBlich der hohe Sektor. Dort werden
enorme Profite gemacht, aber nicht aus den
Arbeitern, die an sich die AKWs betreiben.

Sie konnen ihren Lohn auf dem Weg vom

Parkplatz zum Kontrollraum verdienen und

die Menge an >>Mehrwert<<, die in den folgen-
den acht Stunden von ihnen produziert wird,
ist absolut geringffigig, uncl doch relativ

enorm! Woher also hier die Profite?

Uber den Unterschied zwischen Wertcn

und Preisen wird Mehrwert in die Atomindu-

strie fiberffihrt. Dem gesellschaftlichen Ge-

samtkapital entspricht eine Durehschnittspro-
fitrate, wahrend die Einzelkapitalien gemfiB
den in jedem Organ investierten Kapital un—

terschiedlich mit Profiten versorgt werden.

Jedes Organ enthalt einen verschieden hohen

Anteil an konstantem Kapital. Jene Organc
mit hoher Kapitalinvestition pro Arbeiter be-

notigen einen fiberdurchschnittlichen Anteil

an Mehrwert als Ertrag, jene mit einer durch-

schnittlichen Investition pro Arbeiter einen

durchschnittlichen Gewinn, wahrendjene mit

einem niedrigen Kapitalanteil sich mit einem

niedrigen Ertrag zufrieden geben mfissen.

»Gleiches Mafi and gleiches Gewichtrc ent-

gegnet das gesellschaftliche Kapital seinen

jammernden Hiobs in den Restaurants, Sweat

Shops und Bauuntemehmen. »Ich erke/me

nur mich selbst«, »ich bin ich« drohnt das knpi—
tal aus seinem Sturmwind und fegt die kleincn

Unternehmer samt ihrer Sorgen hinweg. Dic-

se Ertragsgerechtigkeit wird fiber die Prcisc

durchgesetzt. Die Warenpreise aus den hohen

Industrien sind immer hoher als die Werte.
Die hohen Industrien saugen den am Grund
des Systems produzierten Mehrwert fiber die

Preisstruktur auf. Die Trennung von Preis
und Wert macht es klar, daB Gewinnung von

Mehrwert und Kommando fiber Mehrwcrl
zwei getrennte Sachen sind.

Der Chef von Alices Restaurant kann sich
zwar beklagen, aber er muB trotzdem seine

Strom- und Heizungskosten bezahlen. WiC

I-liob respektiert der Kleinunternehmer die
hohere Macht. Er kann sich ihr nicht entzie-
hen, muB ihr Tribut leisten, auch wenn sie
noch so ungerecht erscheint.

Vielfalt der Arbeit: Anti-Entropie als Infor-
mation

In der Energiekrise trifft die Dienstlei—
stungsarbeiterin als ihre Ergénzung den Com—

puter-Programmierer und den Ingenieur.
Denn wahrend durch den Energiepreisansticg
die archaischsten Ausbeutungsformen wieder
zum Leben erweckt werden, findet am enth'
gengesetzten Pol eine Intensivierung der In—

strumentarien von Information und KontrollC

statt..Warum der Aufstieg der Computer-In-
dustrle am Hohepunkt der Energiekrise?
SchlieBlich bedeutet die bloBe Tatsache der

Investition im hohen Sektor nicht, daB sie sich

lohnen, denn der hohe Sektor ist sehr emp—
findlich gegenfiber Breakdowns, ja KatastrO-
phen.

So setzt die Energiekrise eine hohere 38'

wertung ffir Information, Kontrolle und Kom-
mumkation (Transfer) durch. Die enormC

Dezentralisierung der Beschiftigung in def

Dienstleistungsindustrie erfordert neue MC'
thoden des Transfers von Mehrwert von Ci‘

nem Ende des Systems zum anderen. Die Ver—

treibung der Fabrikmassenarbeiter ffihrt ZUr

Roboterisierung. SchlieBlich erfordert
‘

dic

Konzentration des Produktivkapitals in kom‘

plexen Maschinen und Anlagen eine Verstar-

kung der Selbstdisziplin und der Mechanis-
men zur Konservation des Kapitals.



Um die Reproduktion der Produktion zu si—

chern gcniigt es indessen nicht, nur den Arbei-

ter zu reproduzieren. Auch das Kapital muB

bewaln‘t warden. Das konstante Kapital ist ein

wesentlichcr Bestandteil des Produktionspro-
zcsses, der gegen die angreifenden Encrgien
der Arbeitcr verteidigt wcrden muB.

Der Mikro-Kapitalist ist so bcsorgt um sein

fixes Kapital, weil er mit der stéindigen Dro-

hung lebt, daB dcr Arbeiter >>unintelligent<<
oder »schlampig« arbcitct und vor allem Ma-

terial verschwcndet. Ein Blick genfigt, um

dicscs Problcm‘ als Uberlebcnsfrage zu ver-

stchcn, vor allem, wenn das konstante Kapital
eincn kritisch ithCl‘l Grad an Konzentration

crreicht hat. Die Investitionen in konstantes

Kapital konnen dann die Ursache einer

sclmellcn Disakkumulation werden, wenn dcr

Wcrtverlust nicht eingeschrfinkt werden

knnn.

‘

Arbeit ist nicht nur Verausgabung von Ener-

gic, die rcproduzicrt werden muB — diese Ver-

ausgabung muB auch kontrolliert werden, da-

mit die Arbeitsmcngc, die notwendig ist zur

Wiederherstellung des Anfangszustandes
nicht fibermiiBig wird.

Das setzt der Energieprcisstrategic eine priizi-
se Grenze: wenn die aus dem nicdrigen Sektor

in den hohen Sektor fiberffihrte Arbeit so

konzentriert und vcrlctzlich wird, daB sie

durch kleinste AnstoBc jederzeit entwertet

Werdcn kann, dann fiillt die gauze Strategie
wieder in sich zusammen. Daher wird der

Schutz dos konstanten Kapitals zur vorrangi-
gen Aufgabe dcr Informations/Computerin-
dustrie.

_

(Ein gates Bcispielfi'ir die Dialektik von Kapi-
Ialkonzentration und Entwermngsrisiko war

das Fiasko in dcr Atomindustric — Three Mile

Island. Wcil sic in den ersten Monaten eim'ge
Millioncn Dollars Extraprofile mac/zen Woll-

ten, stand Met Edison nach cinem Beinahe

Mcit Down — lzcr'vorgcrufcn durch den Befehl
((CI‘ Manager, [iii/zero Kapazitc'ilen zu fahrcn,
chrstundcn dcr Arbeitcr, ~einer Situation ge—
gc’il’ibcr in dcr sic cine Milliardc Dollarsfliisstg
mac/zen muflten, um wicder in den Anfangszu-
stand zuriickzukomnmi. TM] zcigt auch, daf}
die Encrgickrisenoffensive gcgcn den Klasscn-

kampf wcit dnvon cntfernt is! slabil zu sein. )

Der Unfall wird die zentrale Kategorie der

politischen Okonomie der Energiekrise. Aber

was ist eigentlich ein Unfall?

Unféille sind Arbeitssituationen, bei welchen

die Arbeitsmenge zui Wiederherstellung der

Ausgangsstellung (des Arbeitsprozesses) au-

Bergewohnlich groB wird. Unf'eille erinnern

immer wieder an die Sterblichkeit des Ar-

beitsprozesses. Es gibt einen tiefen Zusam-

menhang zwischen Unféllen, Information,
Zeit und Arbeit. Die Produktionsmittel schaf—

fen keinen neuen Wert; bestenfalls wird ihr

Wert in das Produkt fibertragen, dort be-

wahrt. Maschinen niitzten sich bloB ab, oder

fibertragen ihre Energie in die neu produzier-
te Form.

Es gibt keine Maschinen—Maschinen, die

Wert aus dem Nichts heraus erzeugen, keine

perpetuum mobiles; der in den Maschinen
verkérperte Wert nfitzt sich allméihlich ab, in-

dem er in neuen »Gebrauchswert verwandelt

wird, indem der alte Tauschwert wieder er-

scheint.« Alle Apparate der kapitalistischen

Magier enden als Leichen, — nicht einmal der
genialste Gedanke kann der Statur des Kapi-
tals einen Millimeter hinzufflgen. Die Compu-
terisierung eines

schafft keinen neuen Wert: es ist dadurch le-

diglich moglich, den variablen Anteil zu ver-

kleinern und zugieich eine Zu schnelle E_r-
schopfung des konstanten Kapitals zu verhin-
dem. Sie ist eine Mechanisierung der »klem-

kapitalistischen<< Mentalitéit.
.

Es wird eine enorme Menge an Arbeit auf-

gewendet um abzusichern, daB der Wert der

Produktionsmittel langsam, effizient nnd
sorgsam in die Produkte fibertragen w1rd.

Nicht nur muB ein eigentliches Geiseldrama
téiglich abgewendet werdcn (dennles Wirkt 1m-

mer das Beispiel von Danzig); die zahllosen
kleinen Revolten, die durch den AroeitsPro-
zeB pulsieren und das konstante Kapitalhuber
»das Normale hinauM abm‘itzen, mussen

ebenfalls dauernd verhfitet werden.

Das Kapital tréumt von einem perpetuum mo-

bile, von der Arbeit aus Energle olme Verlu-

stc. Aber die Zeit ist asymetrisch, die Z_ukunft
wird nicht wie die Vergangenheit sein.

Der

Widerspruch des Kapitals besteht damn, daB

gerade diejenigen, die die Pennen vernrse-
Chen. dic Energie besitzen, die es benotigt.
Nur ivir sind in dauernder Bewegung: ewxg

‘

energetisch, schlau, gehorsamz frech,'feige,
unzuvcrléssig, rebellisch, aber .Immer in Be-
wegung. Und diese Bewegung ist die emztge

,

Quelle der Arbeit, der Entwicklung, deg

Mehrwerts — 0b das unsere Arbeit lst oder

nicht. Die Zeit ist nsymetrisch, WCIi w1r asy-

metrisch sind.

Gefiingnisse gehoren genauso zum Produk—

tionsprozeB wie das Gas; das den Moms an-

treibt, wie die Krankenschwester, die emen

wieder indie Fabrik emléiBt, wie der Print-

Out, der eincn fiber die Panne aufkléirt. Denn

géibe es keine Ahfallgruben fiir Arbeitskraft

und konstantes Kapital — keine Moglichkeit
die entropischen Epidemie einzudfimmen — so

wiirde das System ins Stocken kommen. Na-

tiirlich denkt das Kapital nicht daran, keinen

Abfall mehr zu erzeugen. Es will ihn nur kon-

trollieren. an isolierten, widerstandsfreien

Orten, bei wehrlosen oder unsichtbaren Be—

volkerungen ablagern: léndliche Gegenden,
Ozeane, Entwicklungsliinder kommen daffir

in Frage. Daher kommt mit der ,.Energiekri-
'

. se“ auch die Todesstrafe zuriick. (Die langsa- W‘iifi‘z‘g‘;

Produktionsprozesses
>

me als Krebs, die schnelle als Kugei).
Das ist das letzte Elemant der Profitkrise und
die letzte Ursache fiir die Gegenoffensive mit
der Energiekrise. Da die Arbeiterklasse es in
den 60er und 70er Jahren zunehmend abge-
lehnt hat, die Mfillhalde fiir die kapitalisti-
schen Abféille zu sein, erfolgte auch hier ein

gegenliufiger AnstoB. Die Energiepreiserho-
hungen zwangen die >>Weigerung<< Abféille
aufzunehmen sofort in die Defensive, denn
die hohen Energiekosten rechtfertigten die

Notwendigkeit der Entropiekontrolle und der

Beseitigung konzentrierter Entropieablage—
rungen aus dem ProduktionsprozeB.

Wir haben mit dem Weltuntergang, der

Apokalypse begonnen. Die Apokalypse wird
zum Spiegelbild der Kéimpfe gegen das Kapi-
tal, wenn diese kritische AusmaBe annehmen.
An der Wurzel all der Bomben, Raketen,
AKWs, ist der Kampf gegen die kapitalisti-
sche Akkumulation (in Ost und West, das

spielt schon lange keine Rolle mehr), gegen
ein Leben, das von Arbeit und Ausbeutung
beherrscht wird. Dieser kampf ist die Quelle
der gegenwértigen apokalyptischen Geriich-
te, — und dieser Kampf kann sie auch been-
den.

Ansatzpunkte sind:

*Verweigerung von Produktivitétsabkom-
men am FlieBband

*Zersetzung der Familie und des Reproduk—
tionsapparats, der die Arbeiter in den Repro-
duktionsprozess eingliedert
*Weigerung, die Aufnahme der Kapitalab-
féille im bio-sozialen ProzeB der Reproduk-
tion zu Ubemehmen, z.B. als Kampf gegen
die Geféngnisse oder Atommi‘illdepots

All diese u.a. Formen verursachen direkt
die Profitkrise und die darauf folgende Ener-

giekrise, die die Profitabilitét wiederherstel-
len sollte. Diese Kimpfe bleiben, mag auch
der Angriff des Kapitals gegen sie noch so

apokalyptisch ,,orchestriert“ sein. We die pol-
nischen Arbeiter gezeigt haben, besteht der

einzige Weg, gegen die Raketen wirksam an-

zugehen, darin, mehr und saftigere Wijrste zu

fordern: »Nur werstreikt if}! Fleisch«

[Um unverstéindliche Fremdworter leicht ge-
kiirzt bzw. entschéirfter Text.

l
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von Horst B/ume

In diesen Monaten bahnt'sich mit der Aus-

-cinandcrsetzung um die 35-Stundcn-Woche

cine der wichtigsten gesellschaftlichcn Aus-

cinandersetzungen dicscs Jahres an. Nach—

dem nun seit fiber 60 Jahren die tiigliche Ar-

l beitszeit und seit fast 30 Jahren die wéchcntli—

Che unveré‘mdert geblieben ist, fordern groBe

‘ Teile der Gewcrkschaften die Abschaffung
| der 40-Stunden-Woche. Die Wirtschafts-und

l
Strukturkrisen und die durch technologische

i Entwicklung begi’mstigte Rationalisicrung hat

zu 2,3 Mio Arbeitslosen gefflhrt. Es ist durch-
i

aus realistisch, daB sich diese Zahl in 10 Jah-

1 ren verdoppeln kénnte.

In den vergangenen Jahrzehnten orientier-

te sich die Gewerkschaftspolitik im Wesentli-

chen auf das Erreichen von Lohnerhéhungen
i

'

und auf die Pflege der Sozialpartncrschaft

i zwischen Gewerkschaften und Unterneh-

i
mem. Bei Fortsctzung dieser Politik wflrden

die Gewerkschaften durch die stindig steigen-
de Massenarbeitslosigkeit einen groBen Teil

ihrer Mitglieder und ihres Einflusses verlie-

| ren. Aus diesem Grund ist ein gréBerer Teil
‘

der Gewerkschaften bereit, die Sozialpartner-
schaft mit der Forderung nach der 35-Stun-

den-Woche aufzukiindigen.
Die Schaffung neuer Arbeitsplfitze als Haupt-

i argument der Gewerkschaftler ffir die 35-

‘
lich fiir denjenigen, der angesichts der Krise

die Angst vielér Menschen vor der Arbeitslo-

sigkeit ernst nimmt. Da nach der Wende in

Bonn mit der neoliberalen Strategic des So~

zialabbaus, der Individualisierung und der

Zerrfittung gewachsener Strukturen versucht

wird, den Widerstand gegen das Abwfilzen

der Krise auf die abhéingig Beschéiftigten zu

partikularisieren und zu brechen, geht es den

Gewerkschaften auch darum, eine ffir sie be-

drohliche Verschiebung des gesellschaftlichen
Kréifteverhéiltnisses abzuwenden.

E Stunden-Woche ist nicht weiter verwunder-
’

Nebcn diesem Aspekt hat die Auseinander-

setzung um die 35-Stunden-Woche auch ncuc

und weitergehende Fragestellungen aufgc-
worfen. Und zwar auch in cincr Gcwcrk-

schaftsbewegung, die bisher streng und unbe-

weglich einer durch und durch traditionellcn

Politik nachgegzmgcn ist. Es kommt jctzt dur—

auf an, die Gclegcnhcit zu nulzcn und die Dis—

kussion auf folgende Bereiche auszuweitcn,
zu verticfen und in konkrete Politik umzuset-

zen:

— Infragestellung der sozialparmerschaftli-
Chen Unterordnung der Gewerkschaft in dcr

Krise
— Bi‘mdnisse mit Arbeitslosen
— Kontrollc und Verfinderung der Arbcitsbc-

dingungen und Arbeitsorganisation

:
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inncrbetricblicher Kampf gegen Umwclt—

zcrstérung
—

Riistungskonversion
Der Kampf um die 35-Stunden-Woche ist

allerdings nicht ffir alle Gewerkschaften All-
138 fiir cine liingst fillige Neubesinnung. BC-
sanders die 16 Chemie und IG Bergbau &

Encrgic lehnen sich offen an Modelle dcr

Bundesrcgierung an, die eine Vorruhestands-

regelung und flexible Arbeitszeitverteilung
als Gcgengcwicht zur_Forderung nach der 35-

Stundcn-Wochc bevorzugen. Ein solches 6f-

fcntlichkeitswirksames Konzept »paus<‘/m/
abzulehnen fiill! der IGM deshalb sch wer, wcil
es gem‘igend betriebliche and tarifliche Beispic’
le m Vergangenheit und Gegenwart gibt, in (It’-
ncn Betriebsrfite Lmd Gewerkschaft sole/ten
Modeller: zugestimmt habem schreibt dcr

>>ARBEITERKAMPF<< in seiner Ausgflbc
voni 12.3.84. Den Arbeitern wire mit eincr
flexrblen Arbcitsverteilung keinesfalls gehol-
fen, denn »wenn das Kapitalinteresse eine opli-
mal flexibel in den Produklionsablauf eirlgc"

[.Jaflte Arbeitszeit anstrebt and die Arbeitskrflfl
thre an sozialen Bedarfnissen orientiei'ICII

Selbstbestimmungswfinsche verwirkliclzcn

will: dann haben beide Seiten nicht nur V0!"

rchieflenes, sondern sch lie/1t Entgegengesetzlcs
"1.1 Smn: die Organisation der Zeit stc‘irker (1/5

bisher am jeweils eigenen Interesse auszuric/z—

ten.«(LINKS, Nr.169, 8.9)
Die von rechten Gewerkschaften ins Spiel

gebrachte Lebensarbeitszeitverkiirzung Wifd

z'war' von vielen filteren Arbeitnehmern posi-
tlv elngeschfitzt, ist aber im Grunde nur einC

Reaktion auf unmenschliche Arbeitsbedin—

gungen, bewirkt eine Verjiingung der Belcg'
schaft und unterléiuft tarifvertragliche Ki'mdi-

gungs-und Bestandsschutzregeln fur £5111ch

Arneitnehmer. Hierdurch wird eine weitcrc

Stelgerung der Arbeitsinitiative erméglicht
und die Arbeitssituation fiir Altere letztend-



lich noch mehr vcrschlechtert. Geradc dic 35-

Stunden-Wochc kénnte das chl an der Wur-
Zel packen (d.h.ansatzwcisc) und den Ver-

scnlciB dcr Gesundheit brcmsen.

Dn: Wahrschcinlichkeit dcr Leistungsintcnsi—
Vlcrung bci Einfiihrung der 35-Stunden—Wo—

Clre ist bci niihercm Hinschcn nicht so groB,
WIC cs oflmals bcffirchtct wird. Zum cinen ha-

ben dic Untcrnehmcn seit Jahren dic inncrbc—

trlcblichcn Méglichkcitcn zur Leistungsstei-
gcrung wcitgchcnd ausgeschépft. Zum ande-

rcn wiirde ohnc 35-Stundcn-Wochc der ar-

bcrtsmnrktbcdingte Druck aufdic von Entlas-

sung bedrohtcn Arbeitnchmcr vicl durchgrei—

fcndcrc Wirkungcn habcn.

Em Erfolg fiir dic 35-Stundcn-W0chc als ein

Schritl hin zu cincr Umvertcilung dcr Arbcit.
dcrcn Kostcn das Kapital zu tragcn hat, ist nur

wahrschcinlich, wcnn cs zu versliirktcm Ein-

greifen von Gruppcn nuBcrhalb des DGB’S

kiommt, damit dcr cngc Rahmcn der halbhcr-

21g begonnencn 35-Stunden-Woche-Kampag-
He gcsprcngt wird. Die Berliner Zeitung »An-

Sehléige<< vcrsucht zwar mit ihrem Artikel fiber

dIC »Zukunft dcr Arbcit« das Thcma aufzu-

grcifcn, aber das bedcnkenlose Spielen mit

dcr Not der von Arbcitslosigkeit Betroffcncn

grenzt ffir mich an Zynismus. Hier wird flott
ins Blaue philosophiert und eine Zukunftsvi-
sion serviert, fiber die wir uns womb'glich
auchnoch freuen sollen:

»A us diesem Konglomerat von massenhaft aus

dem Produktionsprozef)‘ Hemusgeschleuder-
ten, van Auflenseitem, Marginalisierten und

Jobbern wird sic/1 das neue Subjekt derA usein~

andersetzung méglicherweise herauskristalli-

sieren, das sic/1 vor allem an dieAuflzebung des

Mangels mac/1m mu/J’. Lag die Stc‘irke des Sub-

jekts frfiher insciner Homogenitiit, wie alle

klassischen Auseinandersetzungen gezeigt ha-

ben, s0 wird diese zukiinftig in seiner Hetero-

genitiit liegen. «

An einem solchen Denkansatz Eirgert mich der

kaum vcrschleierte ungestfimc Erwartungs-

drang nach Zustéinden, die das Herz eines je-
den neoliberalen Ausbeuters héher schlagen
lasscn. Solche Zeilen kénnen nur von Leuten

geschrieben werden, die teilnahms~und ver-

antwortungslos den Problemen der abhéingig

Beschz’iftigten gegenfiberstehen und die die

verheerende Wirkung massenhafter Desoli-

darisierung falsch einschfitzen.

»Ein Zauberkiinstler aber, der aus Dauerar-

beitslosigkeit, aus der tiefgreifenden und noch

zunehmenden Spaltung der Gesellschafl das

Material einer revolutiondren Umwc'ilzung ma—

chen will, der ist eine komische Fgur (. . .) Nein
— wenn denn eine grundlegende Umgestaltung
dieser Gesellschaft mé'glich ist, dann nichr an

I /
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den Entscheidungs-Lmd Machtzentren, an den

Produktionsstiz'tten vorbei und ohne dafl Unge-
horsam and Widerstand in diesen Zentren zu-

standekfimen, und das heiflt eben auch bei den

Arbeitern.« (Horst-Dieter Zahn, LINKS,

Nr.165, $.15)
Um den emanzipatorischen Gehalt des

Kampfes fijr die 35-Stunden-Woche in seinem

gréBeren Umfzmg zu crkennen, ist es hilf-

reich, auf den Artikel von Oskar Negt »Ein

politischer Kampf umdas Brechen von Herr-

schaftspositionen<<‘ einzugehcn.
Von der Entwicklung ausgehend, daB bei

wachscnder Kapimlproduktivitéit das MaB an

gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit ge-

ringer wird, erweitert sich nach Negts Mei-

nung dewr mégliche Zeitant'eil ffir das

>>Menschsein<<. Es geht bei dem Kampf fiir die

35-Stunden-Woche urn die Durchsetzung der

»Zeitaut0n0mie«. Die alien unternehmeri-

schen Verfiigungsrechte iiber die Zeit der ab-

héingig Beschia'ftigten milssen zurilckgedriingt
werdcn. Die friiheren Arbeitszeitverkfirzun~

gen hatten verstiirkte Betfitigungsméglichkei-
ten zur Folge, die sich auf den gesamten Le-

benszusammenhang bezogen: Ausbau von

Selbsthilfeeinrichtungen (Genossenschaf—
ten), Betéitigung in Sportvereinen und Buch-

clubs, Eigenarbeit etc. Die durch eine Umge-
wichtung von Arbeitszeit und Freizeit méglich
werdende >>Emazipations— und Orientierungs-
zeit« kann durch die kapitalistische Kultur-

und BewuBtseinsindustrie instrumentalisiert

werden und stellt an die Gewerkschaften die

Anforderung, Teile der freiwerdenden Zeit

mitzugestalten; denn nichts bleibt in dieser
’

Gesellschaft unbesetzi. Die jetzt stattfinden-

de sozialstrukturelle Verschiebung der fiir

den Lebenszusammenhang der Menschen

wichtigen Konfliktbereiche auf auBerbetrieb-

liche Orte der Erfahrung, auf Wohnen, Ver-

kehrsverhéltnisse, Stadtteilprobleme, 6k0lo-

gische Lebensbedingungen, wird die Gewerk-

schaften zwingen, ihre hauptséchlich auf den

Betrieb fixierte Titigkeit zu fiberdenken. Ge-
rade in einer Zeit der kulturellen Wendever-

suche, in der bisher aufgebaute Errungen-
schaften riickgéingig gemacht werden sollen,
ist eine stérkere Kooperation zwischen ge-
werkschaftlicher Bildungsarbeit und autono-

men Kulturinitiativen sinnvol].

lAus den bisher gesaten folgert Negt die Not-

wendigkeit einer Erweiterung der Organisa-
tionsprinzipien der Gewerkschaften. Be-

triebsarbeit und Arbeit im Stadtteil - und

Wohngebiet soll gleiehberechtigt wahrge-
nommen werden. Diese Erweiterung des poli-
tischen Mandats der Gewerkschaften trifft

sich mit dem anarchosyndikalistischen An-

satz, der die Arbeitsteilung zwischen Gewerk-

schaft und (Arbeiter-)Partei ablehnt. Stadt-

teile als Basisorte eines zweiten, immer wich-

tiger werdenden Organisationszentrums bie-

tcn fiir auBergewerkschaftliche sozialistische

und anarchistische Gruppen stiirkere Einwir-

kungsméglichkeiten als bisher. In den GroB—

stiidten ist es nach »Revier« (3/84) schon zu

Gri‘mdungen von Stadtteilgruppen zur Unter-

stiitzung der 35-Stunden-Woche gekommen.
Sie diirfen allerdings nicht wic gehabt zum al-

leinigen Tummelplatz fiir die brav im Schlepp-
tau der offiziellen Politik des DGB’s befindli-

Chen Jusos und DKP’lern herunterkommen,
sondern miissen tatséichlich Bfirgerinitiativ-
eharakter haben, wenn cine weitergehende
emanzipatorische Perspektive mit ihnen ver-

bunden sein soil.

Hierzu gehért auch, daB die sich solcherma-

Ben heraussehiilenden Organisationskerne in

der Lage sind, eigenstfindige Handlungskon-
zepte und Strategien notffalls auch gegen die

offizielle DGB—Politik zu entwickeln, die sich

sicherlieh mit faulen Kompromissen zufrieden

geben wird. Die einsetzenden Spannungen
mit Teilen des DGB kénnten kreativ genutzt
und gegen seine hierarchische Struktur ge-

wendet werden, wenn die unabhéingigen

Gruppcn ihre programmatischen Aussagen
an den unmittelbaren Erfahrungen der Arbei-

tenden orientieren, aber utopische Vorstel-

lungen von einem besseren Leben nicht ver-

stecken, sondern als zusiitzliche Antriebsfe-

der nutzen.

Praktisches Verhalten und nicht den besser-

wisserischen Zuschauer spielen wird uns wei-

terbringen. D.h., den Kampf fiir die 35—Stun-

den-Woche durch cine breite, soziale Bewe-

gung untermauern, neue Gedanken und bis~

her wenig praktizierte Organisationsformen

beisteuern, eine politische Gegenkultur auf—

bauen, damit noch auBerhalb stehende eine

Vorstellung davon bekommen, daB unser

Kampf fiir eine herrschaftslose Gesellsehaft

auch fiir die ein lohnendes Ziel sein kénnte.

1Das Referat von Oskar Negt ist als Sonder-

. druck des >>Express<< gegen Voreinsendung
von 1,50DM in Briefmarken erhiiltlich: Ex-

press, PF 591, 6050 Offenbach-4.

ANARCHO~

‘

SYNDIKALISTEN
Freie Arbeiter~Union ( FAU Berlin)

Anarcho-Syndikalisten zur 35-Stunden-W0-
che

Die FAU-Gruppe Berlin (Cranachstr.7, 1000

Berlin 41) hat ein dreiseitiges Flugblatt zum

aktuellen Thema 35-Stundean0che verdi-

fenlicht, das von alien Interessierten (2.13.
zum 1.Mai) angefordert werden kann.

Wir zitieren die Forderungen der FAU BC“

lin:

1). Durchsetzung der 35-Stunden—Wochc bcl

vollem Lohnausgleich in einem Schub
.

2). Langfristiger Widerstand gegen Rationull-

sierung und Unternehmerwillkiir (kontFOI'
lierte und wilde Streiks)
3). Verbreiterung des Widerstandes in der Bl“

sis gegen zunehmenden Arbeitsstress (lang'
sam arbeiten, Refa-Leute behindern, VeerI'

gerung von Uberstunden)

/



4)- Festnagcln dcs DGB auf vollen Lohnaus-

glcich und Senkung dcr Arbcitszeit auf (zu-
néichst) 35 Stunden in cincm Schritt

5)- Aufriiumen mit dcm Mz‘irchcn, die Lohn-

kOStcn scion Ursache dcr Krise

(0- Schaffung odcr Bctciligung an Betriebs-

gruppcn zur Entwicklung von pcrmancntem
Widerstand
7)- Fortsctzung dcs Kampfes fiber die 35-

Stundcn-Woclic hinaus ffir Selbstverwaltung
In l’roduktion und Konsumption.

Es sci klargestcllt: Dic 35-Stundcn-Woche
Wird dic Arbcitslosigkeit nicht beseitigcn,

Cbcnsowcnig die kapitalistischcn Bedingun—
gen, untcr dcnen wir arbeitcn. Sic kann cine

quantitative und qualitative Verbcsserung un~

Scrcr augcnblicklichcn Situation bedeuten.

Ffir sich allcin genommcn ist sic noch nicht als

Scliritt auf einc mcnschcnwiirdigcrc Zukunft

\

zu werten, weil sie nur die Bedingungen unse-

rer Abhéingigkeit verbessert.

Seit Jahren ist aus der fortschrittlichen

Wirtschaftswissenschaft bekannt, daB zur

Aufrechterhaltung gesellschaftlich notwendi-

ger Produktion 20 Stunden Arbeit pro Woche

ausreichen. Allerdings bei gerechter Vertei-

lung der anfallenden Arbeit. Und bei Auflé-

sung unproduktiver Produktionsbereiche — al-

len voran der Riistungsbetriebe. Dies sind Be-

dingungen, an denen Staat und Kapital kei-

nerlei Interesse haben kénnen, die mithin

nicht mit ihnen sondern nur gegen sie durch-

setzbar sind. Darflber hinaus sind es Bedin-

gungen, die nur bei organisierter gesellschaft-
licher Selbstverwaltung Wirklichkeit werden

kénnen. Darunter ist die Auflésung der Aus-

bcutung des Menschen durch den Menschen,
Organisation von Produktion und Konsump-

tion durch Produzenten und Konsumenten

entsprechend ihren Bediirfnissen, Beseiti-

gung der Herrschaft des Menschen fiber den

Menschen zu verstehen. Dies ist eine machba-
re UtOpie, in der Rationalisierung einen ganz
anderen Charakter hat 315 in diesem System.
Neue, arbeitssparende Technologien kénnen

auf ihren Sinn hinterfragt werden, ihr Einsatz

abhéingig gemacht werden vom Nutzen fiir die

Betroffenen. Wissenschaft unter Kontrolle ei-

ner organisierten Basis wird gezwungen sein

fiir und nicht gegen den Menschen zu arbeil

ten. Okologische Notwendigkeiten ko‘nnen

realisiert werden. Das Verhéiltnis der Dritten

und Vierten Welt zur Ersten stellt sich grund-
séitzlich anders dar. Diese Utopie wird nicht

dutch unsel- Trfiumen wahr, sondem dutch

unset Eingreifen in die realen Kémpfe heute.
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Zuséitzlich zum Boykott der Europawahlen
rufen wir auch zum Boykott des Korr'dinie-

rungsausschuBes der Friedensbewegung bzw.
der GRUNEN auf— Oder anders ausgedriickt:
welcher Wahltrick bringt die alternativen
Wéihler, die einem Zentraleuropa kritisch ge-

geniiberstelren dfirften, doch fur die wahlfi-
xierten GRUNEN an die Urnen?
Eine parallele Stimmabgabe fiir den Frieden —

verkleidet als wichtiger emanzipatorischer
Akt, als Protest gegen das Establisment —

dfirfte fijr eine gesteigerte Wahlbeteiligung an

Europa wirksamer sein, als es sieh selbst
CDU/CSU/SPD/FDP ausklfigeln konnten.
Die GRUNEN sind schon weit gediehen in ih-
rer Einpassung in den Parlamentarismus —

und Teile ihrer Basis'scheinen es noch nicht
einmal zu bemerken.

Anarchisten sind zwar im allgemeinen ge-

gen biirgerliche Wahlen, aber gegen Europa?
Bakunin sah die einzige Chance gegen den
Nationalismus und Militarismus schlieBlich in
einem européiischen >>Volkerverbund<< vieler
dezentralisierter >>Verwaltungs<<-gebiete.
Und die deutschen Nachkriegsanarchisten
setzten wie viele andere fortschrittliche Men-

schen ihre Hoffnung auf eine iibemationale,
vélkerverstiindigende europiiische Zukunft.

Der Stalinismus tat ein iibriges, um diese

Hoffnung zu stérken:

»...Pliinderungen, Enteignungen, Demon-

tagen, Vergewaltigungen, nick! nur von Frau-

en, von ganzen Vélkern, Menschenjagden und

Menschenverschleppungen und Sklavenarbeit,
eine Weltstadt mil zweieinhalb Millionen Ein-
wohnern ohne Kartoffeln, ohne Brat, ohne

Licht... Flucht, Emigration, Fensterstiirze (ge-
meint ist der tschechische Auflenminister Ma-

saryk,Anm.der Red. ), Verewigung der Kon-

zentrationslager. . . Es ist nicht mitig, Einzelhei-
ten aufzuziihlen. Das Wesen der Sache gill es

zu erkennen. Schlagen Sie an jedem beliebigen
Tag die Zeitung aufi und Sie kdnnen sich da-
von iiberzeugen, dafl Prinzipien, die I'm letzten
Kriege mit Panzerarmeen und Bombenge-
sch wadern bekiimpft warden, noch immer vor-

handen und durchaus virulentsind. Die Volker
sind weder befreit vom Militarismus noch sind
Sie befreit von einer bedriickenden Staatsbiiro-
kratie, noch sind siefrei von einengenden Poli-
zeimethoden,..als Gegengewicht.‘ den enterb-
ten Menschen wieder einsetzen in seinem Wert,den europz'z'isehen Menschen einsetzen in seine
Rechte, ihn befreien von den vielfc’z’ltigen For-

nwn machiavellistischer Gewalten, ob sie sich
m der Wirtschaft, in der Kirche, im Staat mani-
festieren. Nicht Objekt wirtschaftlicher Aus-
beutung, geisliger Bevormundung, leiblicher

Unterdrficicung, sondern Subjekt sei derM
'EUSChimlcht er sollfiir die Dinge, sondern die

nge fur thn da sein, and er sol] seinen Wert
ntcht als

Qntertan einer Staatsvollmacht emp-fangen, die blindes und gewissensloses Gehor-
chen fordert, sondern sein Gewissen und die

mit ihm geborenen Rechte und Freiheiten sol-

len die MCI/36 sein, mit denen gemessen wird.

Europa ohne den in das Seine eingesetzten eu-

ropiz'ischen Menschen wfire nichts als ein lecres

Gefilflrx’
Theodor Plievier

(Rede im Mai 1949

vor Studenten in Zurich;
ein Bekenntnis zu einem geeinten Europa)

Im Nachkriegseuropa und speziell im Nach-

kriegsdeutschland wirkte eine sehr starkc

Tendenz ffir ein geeintes Europa; die »nati0-

nale Idee<< hatte gri‘mdlich ausgespielt und

nichts schien naher zu liegen als die iiberkom-

menen Nationalstaaten in andere Kérper-
schaften fiberzuffihren. Diese Erfahrungen
und Wiinsche der Menschen fanden allerdings
kaum einen Niederschlag in der sich an den

2.Wcltkrieg anschliefienden politischen Tei-

lung der Welt, in deren Verlauf Europa zucrst

zum Anhéingsel, heute zum Mitgestalter wcst-

licher GroBmachtpolitik wurde. Dieses Euro-

pa hat nichts wiinschenswertes mehr an sich
und das einzig greifbare Bonbon fiir die Be-

volkerung — namlich das Wegfallen der Gren-

zen — ist bei aller politisch-wirtschaftlichen
Zusammenarbeit bis heute nicht realisiert —

dafiir aber die saure Pflicht européiische Preise

zu bezahlen! Dafiir die Tendenz den zentrali-

sierten Regierungen den Einzelstaaten einc

zentraleuropéiische REGIERUNG in Form

der >>Gipfel<< fiberzusti‘ilpen, die weder von

den Vélkern legitimiert, noch in dieser Form

gewiinscht ist. Das >>Europaparlament<< be-

deutet nicht viel mehr als die éuBerliche Staf-

fage, die scheinbare demokratische Rechtfcr—

tigung.
Unverhohlene Freude kommt auf, betrach-

tct man Kohl’s und Genscher’s lange Gesich—

ter, wenn mal wieder ein solcher >>Gipfe1<< an

den Finanzen gescheitert ist — und selbst DC-

sinteressierte merken, um was es in diesem

Europa ausschlieBlich geht: um Geld und
Macht. Man mochte die Spanier und Portu-

giesen vor Europa bewahren — bewahren v0r

den Zusammenbruch ihrer Infrastruktur und

Kultur. Die EG-Agrarpolitik LB. hat in den

letzten Jahrzehnten zu dem gréBten >>Bauern—

legen« in der BRD und Europa geffihrt. In dcr

BRD sank der Anteil der Bauern an der Bc-

volkerung auf 7%, d.h. in anderen Zahlen: 3

Millionen Arbeitsplfitze in der Landwirt-

schaft, — also ein GroBteil der Kleinbaucrn
wurde — fiber die EG-Subventions—und Prcis-

politik wegindustrialisiert. Wer die spanische
und portugiesische Landwirtschaft kennt,

weiB, was den dort beschz'iftigten Landarbci-

tern, (die z.B. in Andalusien bereits heute zur

Hilfte arbeitslos sind) und den >>unrentablcn<<

Kleinbauern droht.

Die zuletzt gefaBten Brusseler Beschli‘iBC
werden diesen KonzentrationsprozeB weitCr

beschleunigen. Die Milchproduktion soll von

105 Mio Tonnen auf 97,8 Mio Tonnen pro
Jahr gesenkt werden; d.h. fiberschussigc
Milch wird den bauern nicht mehr abgekauft
(bzw. zu so niedrigen Preisen, daB sie von

selbst abbauen) — weitere Spezialisierte Bc—

triebe, vornehmlich die kleineren, werdcn

diesen Einkommensverlust nicht verkraften

ké‘mnen und schlieBen miissen.

Nimmr man eine Uberproduktion einmal an

und akzeptiert (?) ebenso, daB eine europai—
sche Uberproduktion nicht verstfirkt andercn

Mangelléindern der Welt zu Gute kommcn
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kann, weil anscheinend Ankauf, Lagerung
und Export derzeit 2/3 der EG-Gelder auf—

brauchen — so ware anstelle der EG-zentralen

Losung eine Lésung auf unteren Ebenen,
niimlich z.B. die Einschrankung der Produk-

tion der Milchfabriken bei weitem besser ge-

Wesen, als die prozentual gleiche Umlegung
auf jeden Betrieb. Doch selbst wenngrune
Europapolitiker behaupten wiirden, Sich fur

solche alternativen Modelle im Europaparla-
ment einsetzen zu wollen, lége darin keine
Rechtfertigung, denn sie wissen so gut ch

wir, daB solche BeschliiBe nur >>dezentral<< —

nfimlich auf Landerebene — gefaBt werden

kénnen. Die GRUNEN wissen auch, daB an-

deren Gebieten Europas (z.B. Irland in der
Milchwirtschaft; bis vor kurzem Gronland oer
der Fischerei) selbst solche chirurgischen Ein-
griffe nichts niitzen wiirden; daB ihre Anbm—

I‘flrs

dung an den kapitalistischen Moloch Europa
das entscheidende Problem iSt, und daB es da—

zu nur eine Alternative gibt: Raus aus der EG .

Und dieser Forderung stehen die GRU-

NEN; steht der Koordinationsausschuls der
Friedensbewegung im Weg, wenn sie trotz 1h—

rer auch vorhandenen Bedenken fiir das Sy-
stem Europa zur Wahl antreten bzw. dazu

aufrufen diese Wahl dutch eine parallele

Volksbefragung gegen die Stationlerung auf—
zuwerten. Gerade ihr Verzicht hatte emer
Diskussion fibner den Unsinn der EG 1n ihrer

heutigen Form Raum verschaffen konnen; es

ware im Fall der GRUNEN der Verzwht emer

momentan erfolgreichen Wahlpartei gewesen

und es hatte die griinen Mitglieder auf das

gem zitierte auBerparlamentarxsche Sland-
bein verwiesen. Ihre Teilnahme deckt'dlesen
Widerstand gegen ein Europa, das Sich an—
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schickt 3.Weltmacht zu werden, zu. Die grfine
Basis schla'ft und duldet die Verquickung ver-

schiedener politischer Ziele; man kann ihr zu-

gute halten, dafi sie,ohne Elan in den Europa-
wahlkampf zieht -— abet sie hat sich kaum Ge-
danken um den Sinn und Zweck dieses Euro—
pa gemacht, — sie hatnicht erkannt, daB sie

Prinzipien zum politischen Uberleben ver-

hilft, die nicht nur anarchistischer sondern
auch gri‘mer Politik direkt zuwiderlaufen.

Die BRG als gn’ifite Wirtschaftsmacht der Er-
de

Mit Spanien and Portugal steuert die EG_
auf eine Bevélkerung von ca. 450 Mio Ein-
wohner zu — das sind 450 Mio Verbraucher; ei—
ne Zahl, die den Binnenmarkt der USA weit
hintersichliiBt. Die »zum Zahlen verdammte<<
BRD sahnt dabei den gréBten Teil der Ein—
nahmen ab. Ihr ExportiiberschuB von ca. 50
Milliarden DM per km verteilt sich anni-
hernd gleichstark auf die Bilanz mit der
>>Rest«-EG und anderen L5ndem. Ein solcher
UberschuB fiihrt zwangsléufig zur Vormachts—

tellung der BRD in Europa. Die BRD inve-
stiert jfihrlich ca. 5 Milliarden DM mehr im

europz'iischen »Ausland« als all diese Lander

zusammen in der BRD. Diese Wirtschafts-

fiberlegenheit ffihrte dazu, daB die Wéhnmg
der EG von der ECU auf DM umgestellt wur-

de.

Die Umsetzung der Wirtschaftsmacht in Poli-

fik

In der BRD sind die Bundesregierung und

die Bundesbank die wirtsehafts-politischen
Entscheidungstrfiger. Dabei ist die deutsche

Bundesbank seit dem Bundesbankgesetz
(1957) von Weisungen der Bundesreglerung
unabhangig! Besonders die Bundesbank be-
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r befinden sich die GRUNEN theoretisch in ci—
'

ner verzwickten Lage. Denn aufgrund von
4'

Wahlkampfgeldem, einer Wahlkampffixiert-
heit, von personliehen Karrierewiinschen u.ii-

.Griinden mehr, kandidieren sie fiir genau
dieses Europa. Auch léiBt sich ihre Forderung

" nach einem ,,Europa der Regionen“ ffirjedcn
einsichtig am besten und — in ausgesuchtcn

» Worten — im Zentralparlament von StraBburg
-

vortragen. Die burgerliche Herkunft der

, GRUNEN wird offenkundig; trotz dcr

schlieBt fiber Zinsséitze, Diskontséitze und In-
vestitionen. Natfirlich bedeuten Investitionen
Kontrolle; Kontrolle fiber ArbeiISpléitze 2.13.

ExportfiberschiiBe fiihren zu nichts anderem,
als zum Kreditgeber bzw. Zinseintreiberdas-
ein — und die BRD steht in der Welt hinter den
USA an zweiter Stelle bei dieser »verantwor-

tungsvollem Téitigkeit. Vergleicht man die

Tiitigkeit des Internationalen Wéihrungsfonds
(IWF) (in dem die BRD natiirlich auch einen

gewichtigen EinfluB hat) bzw. die Art wie dort

die politische Kontrolle mit der Kredit'verga-
be verbunden wird (z.B. Brasilien), so wird

die EinfluBméglichkeit der BRD in Europa
begreifbar. DaB Sie dies nutzt, erkennt man

2.B. am Reformprogramm Mitterands, der

die Aufwertung der DM 1982 mit einem

>>wendefiblichen Stabilitfitsprogramm<< erkau-

fen muBte — und nun dafiir von 35 000 zu ent-

lassenden Lothringer Stahlarbeitern die Stra-

Benkéimpfe bekommt, die seinem »Sozialis—

mus<< gut anstehen. Dabei’paBt ins Bild, daB

er versucht selbst Kohl als »Retter Europas<<

,
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A‘ chen Ruckzug Grénlands aus der EG —erslcllt

Iv

1
klammheimlichen Freude fiber den erfolgrci—

7) man aus Angst vor dem Abseitsstehen ? und

5, aus Phantasielosigkeit fur andere Verhaltens-

fl, weisen und dcren politische Ausnutzung cin

/ Wahiprogramm fiir die EG.

dern Europas<< ist als danner Rechtfertigungs-
é versuch (getarnt mit feministischem Mantel-

,

NEN ernsthaft um ein Europa der Regionen,
I. dann wiirden sie die Foprderung einzelner

.; Regionen (z.B. Baskenland) — »Raus aus Eu-

ropa<<
— fibernehmen und dafflr sorgen, daB

gerade in der BRD eine bisher unterentwik-
'

kelte Diskussion dariiber in Gang kéme. Du

sie es nicht tun, liegt der Verdacht nahe, daB

sie politische Prozente bereits hoher stellen,
als politische Inhalte; daB sie sich vielleiclit

nicht getrauen die wichtigen Machtgrundla—
j.

‘

gen des deutschen Staates offentlich anzugrei-
fen. Ihre Beteiligung lédt ihnen eine Mittélcr-

schaft an den Folgen der BRG auf, denn nur

j sie vermégen im Moment das kritische Poten—
~
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Iial von Menschen in der BRD an em solchcs

Europa anzubinden — bzw. zumindest die Ge-

féihrlichkeit der Entwicklungen durch gefiilli-
-'

gc Friedenssiiuseleien zu verschleiern.
/ .
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auszustechen, — ob’s die deutsche Industrie

ihm dankt?

Sie rechnet vermutlich mit solcherlei »Rei-

bungsverlustem wie es demolierte Finanziim-

ter darstellen und kann mit Wohlwollen regi-
strieren, daB die Zusammenarbeit auf dem

Gebiet der >>inneren Sicherheit<< schon am

weitestesten fortgeschritten ist. Bedenklicher

als solche Zusammenarbeit in der Terroris-

musbekiimpfung etc. ist jedoch die Initiative
der BRD, das Vetorecht der einzelnen Mit-

gliedsléinder abschaffen zu wollen. Um »rci-

bungslosere<< BeschliiBe zu ermoglichen ver-

sucht die BRD —die genau weiB, daB gegen ih-
re Geld—und Industriestérke nichts durchzu-
setzcn ist — kleineren Léindern ihre formale

politische Gleichberechtigung zu nehmen.

Das >>griine Europa der Regionem
Angesichts dieser Entwicklungen, zu dem

der ins Gespréch gebrachte groflere Anteil

Europas an der »Verteidigungsbereitschaft<<
der NATO wie das Tiipfelchen aufdem 1 paBt,
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Wenn es die Friedensbewegung n6tig hat —

‘

gemiifi géingiger DKP-Rhetorik vom »quali-
tativen Sprung vorwiirts<< — nach dem Krefel-
der Appell und der Debatte um die ‘atomwaf—

fenfreien Héiuser, StraBen und Stéidte’, nun ci—

e“-- no >>Volksbefragung<< ausgerechnet an die Eu—

ropawahlen anzulehnen, ist es mit ihrer Stiir-

kc nicht mehr weit her. Ihre Volksbefragung.
.

mit der sie ja ursprfinglich dem gewihlten
5,, Bundestag dessen Recht auf den Stationie-

rungsbeschluB abstreiten wollte, benotigt fiir

alle sichtbar die Mobilisierung der Burger
durch eine Wahl. Offener kannman nicht

mehr sagen, daB man selbst nicht an eine

Mehrheit in der Bevélkerung gegen die Sta—

tionierung glaubt. Wenn man diese Volksbc—

fragung politisch nicht als Plebiszit durchsct-

Zen kann und sie deshalb selbstorganisiert
durchffihrt, sollte man dies zumindest unab—

héingig von staatlichen Wahlen tun, soll cin

mogliches Veto nicht von vornherein in sci—

nem Wert geschméilert sein.

Doch ein solches Veto ist fiberhaupt nicht

zu erwarten. Von der >>Mehrheit der Bevolke—

rung<< wird keine Rede sein konnen; die emb-

lierten Politiker wie die GRUNEN werdcn

froh sein miissen, wenn zwischen 60—70% def
Bevolkerung zu dieser Wahi gehen. DIC

Volksbefrager werden hochstens mit 10% def

Wiihlerstimmen rechnen kénnen —immervor-

ausgesetzt, es gelingt ihnen vor allen Wahllo—

kalen mit Stéinden préisent zu sein. Ein Wahn—

sinnsaufwand fiir ein Ergebnis, das zwischen

4-6 Mio Stimmen bringt und somit nur symbo-
lisch appellativen Charakter haben kann. Def
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>>qualitative<< Sprung wird also eine Bauchlan-

dung werden, und die Friedensbewegung wird

hinterher dastehen wie die >>Parteien nach der

Wahl<< um mit rhetorischen Windungen einen

Erfolg aus der aufwendigen Aktion zu ma-

chen. Im Endeffekt lfiuft es auf eine Stérkung
der Bundesregierung hinaus — einmal wird die

Schwfiche der Friedensbewegung offenbar —,

zum anderen weiB die Regierung léngst um

diese 4—6 Mio Stimmen und kann ein »amtli-

ches Ergebnis<< auf dieser Basis als Bestéiti—

gung ihres >>Mehrheitswillens« darstellen. Je-

des Umfrageinstitut hat deshalb schon heute

mehr fiir die Verunsicherung der Bundesre-

gierung getan, als die Friedensbewegung dies

,

am 17‘ Juni tun wird.
_

Es stellt sich also die Frage, wer diese

>>Volksbefragung<< zu diesem TZeitpunkt und

in dieser Form initiiert hat und wem sie dient?

Geht man von ihrem voraussichtlichen Er—

gebnis aus (der indirekten Bestétigung Euro-

pas, der indirekten Festigung des Parlamenta-

rismus und der indirkekten Unterstfitzung der

Regierungspolitik), so sind die NutznieBen-

den sicher nicht in den Reihen der Raketen-

gegner zu suchen. Dieser politische Leerlauf

in der Friedensbewegung deutet nach aller Er-

fahrung auf das Politikversténdnis der Sozial-

demokraten hin. Ihren Anhéngern im Korrdi-

nierungsausschuB der Friedensbewegung
dfirfte es zuzuschreiben sein, daB es bei so

halbherzigen Symbolen wie Unterschriftenli-

sten bleibt; sie sind daffir verantwortlich zu

machen, daB der Konsens in der Friedensbe-

wegung gleichbedeutend wurde mit der politi-
schen Léihmung. DaB schéne Worte den spon-
tanen systemsprengenden Charakter léngst
erstickt haben. Ihnen geht es um die Riickge-
winnung der oppositionellen Fflhrungsrolle —

eine Bauchlandung der oppositionellen Frie-

densbewegung wire fiir sie nicht das schlimm-

Ste, béte sich doch mit der SPD wieder mal ei-
ne Partei, in der...

Und die GRUNEN machen dieses Spiel mit;
aus Furcht diese Friedensbewegung dem Pro-

zentegegner zu fiberlassen, geben sie lieber
die eigentlichen politischen Ziele preis. Aus

einer Sammlungsbewegung .aller BI’s, aus

Vertretern verschiedenervsozialer Bewegun-
gen ist endgiiltig Partei geworden. Die Logik
der Wahlkamptkostenrfickerstattung zwingt
stéirker zur Teilnahme an diesen Wahlen als

die politische Uberzeugung dagegenspricht.
Die GRUNEN sopllten sich abgewéhnen von

den etablierten Parteien, von ihren zwei

Standbeinen etc. zu sprechen. Sie sollten ihre

Vielfalt innerhalb der Partei nicht mehr ffir

die adéiquate Wiederspiegelung der Bewe-

gung halten, wollen sie nicht einer Selbsttfiu-

schung erliegen. Und wir sollten endlich auf—

héren soziale Bewegungen immer wieder von

Parteien wie der SPD, DKP und nun auch den

GRUNEN vereinnahmen zu lassen. Wenn

dies auch im Fall def beiden erstgenannten
Parteien meistens erkannt wird, besteht den

GRUNEN gegem‘iber noch immer ein zu ho-

hes MaB an Vertrauen. Wir mfissen jedoch
wissen, daB sie keine soziale Bewegung sind —

auch wenn sie es von sich selbst gerne glau-
ben.

-
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Als die Grfindungserklérung der >>6koliber-

téiren GRUNEN<< in der TAZ dokumenticrt

wurde, waren wir von def Selbstbezeichnung
dieser Gruppe unangenehm fiberrascht, weil

zu ihr gerade Personen gehéren, die sich in-

nerhalb der GRUNEN fiir eine stiirker parla-
mentsorientierte und reformistische Politik

einsetzen. Im folgenden Text geht es uns dar-

um, an Hand der Griindungserkliirung auf-

zuzeigen, warum wir als Libertiire einerseits

einige Uberlegungen 2115 in die richtige Rich-

tung weisend anerkennen, warum aber ande—

rerseits dieser Ansatz durch seine — mit allen

Konsequenzen vollzogene — Anerkennung
der staatlichen Ordnungsprinzipien bereits im

Keim zunichte gemacht wird und so seinen

selbstgestellten Anspriichen direkt zuwider-
liiuft. Fiir uns wurde bei der Diskussion der
>>6kolibertéiren<< Thesen deutlich, daB wir die—
5e unter keinen Umstiinden als wirklich liber-
tfire akzeptieren kenncn.

Gleich zg Beginn der Grfindungserklérung
fiben die Okoliberté‘lren eine grundséitzliche
Kritik an den marxistisch beeinfluBten Sozia-

listen, die in ihrer Zielperspektive lediglich
den politischen Umbau der Gesellschaft vor-

sehen und andere mégliche Strukturelememc

ignorieren. Bezugspunkte fiir eine radikale

Gesellscliaftsveréinderung kénnen nicht nur

die Gewerkschaften und Arbeiterparteien
sein, wenn von der industriellen Wachstumsl

gesellschaft Abschied genommen werden soll.

Die Okolibertéiren fibersehen bei dieser rich-

tigen Kritik allerdings, daB eine verstérkt sich

entwickelnde Selbsthilfe zur Voraussetzung
hat, daB die Mcnschen fiber die dazu notwen-

digen Mittel auch selber verffigen mfissen. Bei

ihrer zutreffenden Feststellung, daB Men-

schen nicht das Recht haben, die Welt einfach

als zu verplanenden Rohstoff auszunutzen,

unterschlagen die Okolibertiiren die Ursache

fiir die bisherige Entwicklung. Die Kapitalan-

eignung und -anhiiufung in den Hiinden wcni-

ger hat dazu gcfijhrt, daB umstandslos alles

Machbare auch gcmacht wurdc, wcnn es nur

cinem verstiirkten WarenausstoB dicnte und

damit gréBeren Gewinn versprach. Die Oko-

libertéiren tiiten beSSer daran, die von ihnen

genannten MiBstéinde nicht in dem lediglich
beschreianden Wort >>Industrialismus<< aus-

zudrficken, sondern den Kapitalismus als Ur-

sache beim Namen zu nennen. Auch das von

ihnen mit viel Argwohn bedachte >>sozialisti-

sche Projekm — mit dem sie die Ostblockstaa-

ten meinen - stcllt nichts andercs dar als vom

Staat ausgehenden Kapitalismus und solltc

auch so und nicht anders bezeichnet wcrden.

Die in der Griindungserklfirung geforderte
Abkehr von Staat und Machbarkeitswahn lcgt
die Wurzeln frei, aus dem ein neues Politik-

verstéindnis entspringen kann. Eine wirkliche

und nicht nur an der politischen Oberfliiche

steckenbleibende Veréinderung des Lebens ist

nur durch Freiwilligkeit méglich. Indem die

Okolibertiiren ihre Vorstellungen von Frei—

willigkeit und Dialog auf die ganz andere Ebc-

ne des Verhaltens gegenfiber den Wachstum-

sparteien heben, erhalten diese Begriffe eine

andere Bedeutung: Sie werden dazu benutzt,

um die von den Ckolibertéren gewollten
Kompromisse mit den Herrschenden zu legiti—
mieren. Ein solches Verstiindnis von Dialog

geht von falschen Voraussetzungen aus, denn

gleichberechtigte Partner gibt es bei diesem

Geschéift ebenso wenig, wie bei dem angebli—
chen Dialog des Staates mit der Jugend. Den

Abschied vom Machbarkeitswahn gerade von

den >>Machern<< crhandeln zu wollen ist cin

Unding, weil gerade er die Grundlage fiir (lic

Kapitalisten ist, ihre Ausbeutung ins Extrem

zu treiben. Eine Anderung der Verhfiltnisse

ist nut miiglich, wenn den Machern die Mach!

gcnommen wird — eine Notwendigkeit, (lie

von den Okolibertéiren geleugnet wird.

Als einen positiven I‘mpuls der Okolibertii—

rcn schen wir ihrc Kritik an der Versorgungs-
mentalitfit und die mit ihr erfolgte BloBstcl-

lung des tradierten Politikverstéindnisses von

Sozialdcmokraten und marxistischen Soziali-

sten. Es geht nicht datum, daB in einer Gescll-

schaft méglichst viele Leistungen und Warcn

zur Vcrteilung bereitgestellt werden. Es gcht
auch nicht um um die Bedingungen, unterdc—

nen Menschen Giiter produzieren. Es gclit
vielmchr darum, daB die Produktionsweise so



besehaffen scin muB, daB sie die natiirlichen

Lebensgrundlagen der Menschen nieht an-

greift. Die sozialdemokratisch/sozialistische

Konzeption leistet einer Zerstérung der Um-

welt noeh dadurch Vorschub, daB sie einen

fiberfiillten Warenkorb als Ausgleich fiir ent-

fremdete Arbeit fordert und so diesen Men-

schen den Blick fiir die notwendige radikale

Umgestaltung des Wirtschaftslebens verstellt.

Ersteinmal in dieser EinbahnstraBe gelandet,
werden sich die solehermaBen Versorgten al-

lein aus Angst vor Arbeitslosigkeit an die aus-

gelatschten Wachstumspfade halten und den

Emanzipationsbestrebungen der sozialen Be-

chungen wird so immcrwieder die Spitze ge-

broehen.

Der Kapitalismus hat friiher einmal beste-

hendc Gemeinschaften, in denen gegenseitige
Hilfe praktiziert wurde zerstbrt, ohne an ihre

Stelle selbstbestimmte und das Selbstwertge-
fiihl der Mcnsehen erhaltende Systeme zu set-

zen. Statldessen wurden neue Abhéingigkei-
ten durch Lohnarbeit geschaffen. Die Ar-

beitskraft des Mcnschen muB reproduziert
werden, sic muB abgesiehert werden fiir ihre

spiitere Verwertung. Deswegen hiingt die

heutc praktizierte Sozialpolitik mit der Auf—

reehterhaltung dcs Kapitaiismus zusammen.

In dcm MaBe, wic sich Mcnschen diesem Ver-

sorgtsein widersctzen und selbstversorgende
sozizlle Slrukturcn auflmuen, werden sie wem-

gcr erpresslmr und unabhiingig Von der Wach-

stumsgeseilschaft. Die Erkenntnis, daB sich

Versorgungs— und Wachstumspolitik gegen-

seitig bedingen, darf allerdings nicht — wie bei

den Okolibertéren — dazu fiihren, daB die so-

ziale Frage als ein Problem zweiter Ordnung
bagatellisiert wird. Mit dem Abbau des Staa—

tes muB der nieht minder schwierige Aufbau

von anderen Stmkturen verbunden sein, da

sich reale Probleme des Lebensunterhaltes

keinesfalls im Nichts auflésen.

Dort, wo die Selbsthiife nicht greift und sozia-

le Not herrscht, muB natfirlich erreicht wer-

den, daB diese dureh ein Mindesteinkommen

beseitigt wird. Mit den Neoliberalen Hayek
und Friedmann, die nur den Sozialstaat ab-

bauen wolien und der sozialen Not gegenfiber

gleichgiiltig bleiben, haben unsere Ansichten

also niehts zu tun. Wir setzen vielmehr die Ge-

seIlschaft gegen den Staat und zielen so auf ei-

ne Wiederaneigung der verschfitteten Féihig-

keiten, die Versorgung in kleinen dezentralen

Gemeinschaften selbsté’mdig in eigene Héinde

zu nehmen. Die stiirkere Betonung der Seibs-

thilfe bei den Okolibertfiren sehen wir als

durchaus positiven Impuls, der entscheidende

Schwachpunkt dieser Konzeption ist aller-

dings, daB sie véllig offen léiBt, welche ande-

ren Formen sozialer Sicherheiten als die so-

zialstaatlichen sie zur'Behebung »verb]iebe-

ner Héirtem den Menschen anzubieten hat.

Die Okolibertéren haiten die Verbindung
von Okologie und Sozialismus fiir geféihrlich

(obwohl sie bei ihrer Namensgebung gerade
dies getan haben).Wéihrend sie mit ihrer Vor-

liebe fiir den Begriff >>Wende<< nicht vor einer

Ubernahme von CDU—Vokabeln zuriick-

schrecken, haben sie fiir »den« Sozialismus
kein gutes Wort mehr fibrig. Sie sehen in ihm
nur »erziehungsdiktatorischen Jacobinismus<<
und bei einer soich selektiven Wahrnehmung
wundert es nicht, wenn sie glauben, ihn ein-
faeh beiseite schieben zu kennen. Dement-

sprechend halten sie sich fiir die Einzigsten,
die jemals fiir Dezentralisierung, Entstaatli-

Chung und Eigenhilfe eingetreten sind. Solehe

Postulate, die die Okolibertéiren fiir sich in

Ansprueh nehmen, sind jedoch keine grund-
sétzlich neue Politk wie sie in ihrer selbstgeffil-
ligen Ubersehétzung Glauben machen wol-

len, sondern seit fiber 150 Jahren Grundlage
sozialrevolutiondren und anarchistischen

Handelns. Seit der Grijndung der 1.1nterna-

tionale gab es in der Arbeiterbewegung mit

der antiautoritéiren bakunistisehen Richtung
und der marxistischen Riehtung zwei grund-
verschiedene Strémungen. Die mexikani-

sehen Revolutioniire, die Anarchisten und So-

zialrevolutionfire in der Russischen Revolu-

tion, die Anarchosyndikalisten im Spanischen
Bilrgerkrieg waren von ihren Grundsétzen
her libertfir-soziaflistisch.

Die penetranten Anfeindungen in der Griin-

dungserklfirung der Okolibertfiren gegen alle,
die sich Sozialisten nennen, liegen wohl mehr



im personlieh-politischen Werdegang einiger
Unterzeichner begriindet und stellen eine

ebenfalls psychologisch erkléirbare Abrech-

nung mit ihrer eigenen parteikommunisti—
schen Vergangenheit dar. Wiihrend frfiher

z.B. die Frauenfrage auch von ihnen als Ne-

bcnwiderspruch behandelt wurde, geriit ihnen

hcute die Frage nach der privaten Verfii-

gungsgewalt fiber die Produktionsmittcl zu ei-

nem >>Problem zweiter Ordnung<<. Solange die
V

von den Okolibertiiren bevorzugte Selbsthilfe

nicht in Widerspruch zum Privateigentum ge-
setzt wird, sind sie eifrige Verteidiger eines

mittelstéindischen Kapitalismus. Eine wirklich

libertiirc Pcrscktive hat dagegen als Ziel die

Uberfiihrung dcr Produktionsmittcl in die
:

'

Sclbstverwaltung der Produziercnden —- hier-

von ist in der Griindungserklijrung nirgends
die Rode; es wilrdeja auch im direkten Wider-

spruch zu ihren Anbiederungsversuchen an

den privilegierten Mittelstand stehen. Ihre

Toleranz lassen sic nur dem ach so verletzli-

Chen Biirgcrtum zukommen. Hinter ihrer Ab-

neigung, die Systemfrage zu stellen, verbirgt
sich einc auf Bilrgerzuspruch ausgerichtete
Konfliktscheue, die kein Wagnis mehr ein-

geht. weil es ihncn um parlamentarischen
Machterwerb geht. Die Vorstellung der Oko-

libertiiren, es konnten gescllschaftliche Alter-
nativen aufgebaut werden, ohnc daB sich zu

einem bestimmten Zeitpunkt die Systemfrage
stellt, ist unrealistisch. Beschréinken sich auto-

nome selbstverwaltete Strukturen nicht mehr

auf ein Ghetto, so tritt ein Machtverlust der
I

staatlichen Institutionen ein, den sie nicht so

ohne weitcres hinnehmen werden. Dann

‘spiitestens wird es zum Konflikt kommen,
dcm wir nicht ausweichen konnen, wenn un-

sere Ideen einmal gesellschaftliche Realitéit

werden sollcn. In einer solchen Gesellschaft
werden Biirger auch keine >>Biirger« mit ih-
rem heutigen Selbstversténdnis mehr bleiben

konnen, sondern dazulernen mfissen, daB es

eine Vielfalt von LebenséiuBerungen gibt, die
es zu respektieren gilt. Die von den Okoliber-
tiiren konstatierte >>scharfrichterliche Arro-

ganz<< gegen den Bfirger halten wir fiir Augen-
wischerei angesichts der Tatsache, daB viele
Gri'lne Bastian, Kelly und eine Menge anderer

gerade wegen ihrer Bijrgerlichkeit in héhere
Positionen gewiihlt haben. Toleranz fiir den

Burger wendet sich hierdurch gegen die Viel-
'

fall, driingt als AuBenseiter marginalisierte
ab, unstatt dringend notWendige gegenseitige
Lernprozesse zu fordern.

Politik in befreiender Absicht kann nach
Ansicht der Okolibertéiren nur im >>Nahfeld
des Menschen<< stattfinden. Sie sagen aber

nicht, wie denn eine Politik im Nahfeld prak-
tisch werden soll. Wenn sie im gleichen Atem.

zug den »Ungeist des Versammlungswesens<<
verdammen, folgt daraus, daB ihre Hinweise
auf das nahfeld des Menschen nur eine werbe-

wirksame Redensart sind und sie sich lieber

auf die Parlamentsarbeit konzentrieren wol-
len. Regelrecht doppclziingig ist die Argu-
mentation der Dkolibertfiren. wenn sie an die

inzwischen weitverbreitete Ablehnung der

mit Formalien fiberfrachteten Parteitage der

GRUNEN ankniipfen, um so die ihrer Mei~

nung »excessiv ausgeflbte Demokratie<< inner-

verbandlich zu beschrénken und uns als Alter-

natiove dazu eine verstérkte Orientierung auf

das >>frei gewéihlte<< Parlament prfisentieren.
Sic bringen den Mittelstand und den Bfirger
nicht zufz'illig als eigentliche Basis der GRU-

NEN ins Spiel (was noch nicht bewiesen ist).
Das Ziel der Okolibertéiren ist es, sich parallel
Zur >>schweigenden Mehrheit<< cler etablierten

Parteien eine anonyme Massc zu schaffen auf

die sic sich jederzeit berufcn k6nnen und die

dann nach bewéihrtem Muster nur noch dic

Staffagc dafiir abgeben kann, was iibcr ihre

Kopfe hinweg sogenannte Volksvcrtreter be-

schlieBen. Im Gegensatz zu diesem entmi‘mdi-

genden anti-emanzipatorischen Ansatz sellen

wir die Basisdemokratie als eine mogliche
Vorform der erstrebten Selbstverwaltung in

einer anarchistisehen Gescllschaft.

In ihr werden sich moglichst viele Menschen

in Aufgabenbereichc einarbeitcn, in denen

bishcr Vertreter und Fachleute die Herrschaft

an sich gerissen haben.

Den von ihnen beanspruchten >>demokrati-

schen Weg« setzen die Okolibcrtiiren in der

Grfindungserkliirung gegen >>RCVOlUti0n,

Bijrgerkrieg, putschende Avantgarden<<. Die

Pariser Kommune kann jedoch nicht nach der

Guillotine, der spanische Bfirgerkrieg nicht

nach Stalins langem Arm und die russische

Revolution nicht nach den Gulags beurteilt

werden. D.h. ein bestimmter Ausdruck einer

auf Befreiung ausgerichteten Massenbewe-

,gung kann nicht deshalb abqualifiziert wer-

den, weil sich nach Jahren gesellschaftlicher
Auseinandersetzungen eine neue Herr-

schaftsform gegen die ursprfingliche Basis hat

durchsetzen konnen. Der Querverweis auf

angeblich undemokratische Revolutionsfor-
men soll nichts anderes bewirken, als ihrcn ei-

genen opportunistischen Bcteiligungswillen
an einem System zu rechtfertigen, das durch
die Verpflichtung auf die freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung das bestehende De-

mokratieverstfindnis genau definiert und ein
anderes nicht zuliiBt. Es kann doch nicht im

Ernst die Aufgabc von Libertéiren sein, die in

einem solchermaBen festgeschriebenen Rah-

men sich bewegenden Parlamente zu Orten

des Dialogs und einer wirklichen Auseinan-

dersetzung machen zu wollen. Unser Ziel ist
es vielmehr, die sich von unten entwickelnden

Strukturen einer Selbstverwaltungsgesell»
schaft zu fordern und zu stabilisieren. Dic

Aussagen dcr Okolibcrtéiren zum Parlamen-

tarismus dcuten darauf hin, daB sie einen Zu-

stand herbeiwfinschen, in dem GRUNE brav

neben dcm CDU-Nachbar auf der Abgeord-
netenbank silzen und so augenféillig demon—

strieren, wo in letzter Konsequenz ihr tatséich-

liches Nah-und Betéitigungsfeld liegen wird.

Wenn auch die Ckolibertfiren in ihrer Grfin-

dungserkliirung fiir sich in Anspruch nehmen.

Sachwalter des von den GRUNEN vernach-

léissigten Biirgertums zu sein, so spricht ihre

Abgewandtheit von den realen Auseinander—

sctzungen und ihre grundsétzliche Orientie—

rung auf Kompromisse eine deutlichere Spra-
Che: Biirgerinitiativen stehen sie genauso
mweit fern, wie alle anderén Parteien auch.

Die von ihnen vorgeschlagene und teilweisc

schon bei den GRUNEN praktizierte Politik

bewirkt Stfick fijr Stfick die Aufgabe wiehtiger
Inhalte der Basisbewegungen und schwécht

damit ihre erreichten Positionen. Durch die

schleichende Anpassung an das vom Staat an-

gebotene Betiitigungsfeld werden die in ver-

gangenen Konflikten gemachten Erfahrungen
und Lernsehritte der Basisbewegungen wie-

der zurtickgenommen und auch das Teilziel

auf dem Weg zu einer herrschaftsfreien.

selbstverwalteten Gesellschaft bleibt auf der

Strccke.



Jede Erziehung ist staatserhaltend!

Eine Entgegnung auf Uli Klemms Artikel aus

SF 1/84

Weil ich — als alter Antipz'idagoge und

Staatsfeind — der Meinung bin, daB Uli

Klemm auf den Seiten 20-23 in den

SCHWARZEN FADEN 1/84 einen ziemlich

dickcn Knoten gemacht hat, folge ich gerne
der Aufforderung der Redaktion und setze

mich an mein Schwert, um zu zeigen, daB es

einc >>Libcrtiire Padagogik<< nicht geben kann.

Anarchisten, als erkliirte Gegnerjeder Herr-

schaft und Bcvormundung, nehmen ihre eige-
nen Ideen nicht ernst, solange sie den >>Erzie-

hung<< genannten Altersklassenkampf fortset-

zen (mit welchen Waffen aueh immer) und

jungen Menschen die Freiheit vorenthalten,
die sic fiir iiltere reklamieren. Aus meiner

Sicht ist das Erziehungssystem das starkste

Bollwcrk dcs Staates gegen die Freiheit und

dcgradiercn sich auch ansonsten klarsichtige
Menschen zu Helfershelfern des Staates,
wenn sie nach alternativen Erziehungsformen
suchen, anstatt Kindern zur Anerkennung ih-

rer Freiheit zu verhelfcn.

Die Barbarei der Besserwisser

Uli Klemm nennt in scincm Text eine »radi-

kalc<< Piidagogik jene, »dic feglichen Zwang in

der Erziclnmg um! Bildimg ablehnt«. Frage:
Was ist daran >>radika1<<? War es nicht seit je-
hcr das Ideal der Erzieher, ihre Ziiglinge zum

>>frciwilligen<< Gehorsam zu verffihren —eben-

so wie cs das Ideal jedcr Staatsmacht ist, »ein-

sichtigc« Untertanen (schon aus Bequemlich-
keit) so zu rcgicren, daB die Polizei sich mog-
lichst als >>Freund und Helfer<< darstellen

kann?

Offensiehtlich licgt das Problem in dem

vieldeutigen Begriff >>ZWANG<< begriindet:
Es soll ja Kinder gebcn, die sogar durch

schlimme Priigel sich zu nichts zwingen lassen,
abcr schnell bezwungen sind, wenn eine ge-

lieble >>Bezugsperson<< cine Triine opfert und

leise eine >>Ich~Botschaft<< aussendet (z.B. wie

>>enttiiuscht<< sie sci), »ZWANG« ist jeden-
falls dann ein untaugliches Wort, wenn es

nieht um aktuelle Handlungen geht, sondern

um tiefere >>Wirkungen<<. Psychologen spre-
Chen viel von >>Zwangshandlungen<<, also von

Handlungen, die V aus einem inneren

>>ZWANG<< erfolgcn. Was fiingt dcr radikale

Libertare mit solehen Erscheinungen an?

lcli mochte im folgenden begriinden, war-

um jede Form von Erziehung, und sei so noch

so >>zvanglos<<, »antiautoritiir«, >>libertéir<<

Oder >>befreiend<< gcmeint, staatserhaltend

wirkt. Und ich mochtc andeulen, was man da-

gegcn tun kann, sofern man das will (was ich

erkléirten Anarchislen jetzt ma] einfach unter-

stelle).

Gleiehgiiltig, was mil >>Erziehung<< und

>»Pz'idagogik« im einzclnen gemeint ist: diese

heiden Bcgriffe stehen traditionell fijr ein

ganz bestimmlcs Mcnschen-, Welt- und Ge-

sellscliaftsbild. bci dem das Recht des Starke-

ren, also das Faustrecht, cine Schliissclstel-

lung einnimml. Bcziiglich dcs korperlichcn
und dcs wirlschaftlichcn Faustrechts brauche
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von Ekkeharo’ von BraunmL'I'h/

ich das nicht ausfiihren, weil unter Anarchi-
sten diese Analysen bekannt sind. Dagegen
wird die geistig/seelische Seite der Angelegen-
heit noch weitgehend verkannt. Das geistig/
seelische Faustrecht gilt nach wie vor als

selbstverstandlicher Teil unserer Kultur und

Zivilisation, die ich in diesem Punkt lieber ei-

ne Barbarei nenne, die Barbarei der Besser—

wisser.

Die Besserwisserei ist auch unter Anarchi-lsten weit verbreitet. Ich mochte das am Bei~

spiel Gustav Landauer erléiutern, weil gerade
er im SF 1/84, 5.40—45, als Denkervorgestelltl
wurde, der den individuellen Menschen wich-l
tiger nahm als strukturelle Bedingungen und‘
SlCh deshalb besonders mit den geistig-seclid:
schen Phanomenen befaBt hat.

'
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I In seinem Aufsatz »Die Absclzaffung des

E Krieges durch die Selbstbestimmung des Vol-
l kes« von 1911 findet sich die folgende Passa-

l
ge:

I

:»Die Arbeiter sollen beginnen, sie sollen mit

dem Ersten anfangen, sie sallen ihre Vorberei-

ltungen treffen. Sie sollen einmal gar nicht das

‘denken, was ihnenselber obliegt. Sie sol/en das

;denken, was sie wirklich denken. Siesollen das

Isein, was sie wirklich sind. «

: (»TROTZDEM«-Brosehfire, Reutlingen
1980, S. 13; siehe auch G.L., >>Erkenntnis und

1 Befreiung<<, edition su’hrkamp, Frankfurt

l 1976, S. 63)
J Dies meine ich mit >>Besserwisserei<<, einer
‘

sehr alten (»Wcrde der du bist!«) und weiter-
lhin modernen (»Auf der Suche. nach dem
l wahren Sclbst<<), nichtsdestoweniger barbari-

‘- schen, freundlicher gesagt: kommunikations-

v
theoretisch naiven (unaufgckliirten) Haltung.

‘

Ich sehe den Unterschied zwischen einem, der
1 etwas besser weiB, und cincm >>Besserwisser<<
l in dem, was der Wissende mit seinem Wissen

1' macht. Landauers Analyse ist sicher richtig,
; wenn er z.B. die zitierten Satze so erléiutert:

. »Nein, (lie Menschen wagen nicht, ihre Gedan-
’ken zu denken.« (Broschure $.14) — oder:
l »Die Arbeiter denken langsam. . . Darum haben

‘sie [hr Denken so schnell gefangen gegeben
:, und waren froh, wenn sie’s aufgeben durften
L and andere fiir sieh denken lie/3m. Das allein
‘
is! sclmld an all dem Unheil, von dem wir re-

l den: disses System der Vertremng!« ($.15)
:Trotz meincr groBen Sympathie fiir Gustav

; Landauer hatte ich ihn doch gern gefragt, ob

; er'sich nicht zwangsléiufig auch selbst als »Ver~
l tretcr<< der Arbeiter ansehen muB, wenn crsie
l in seiner Analyse derart abqualifiziert.

3 Die wie ich finde bedeutsame Darstellung ei-

,
nes andcren >>Volksvertreters<< sci hier einge-

_ fiigt:

»Die fortschreitende Technik...Entwurzelung
— diese Faktoren trugen nach seinerAuffassung
bei zur Vermassung und Entpersdnlichung.
Vermassung and Entpersénlichung wiederum

brachten mil sich die geistigen V0raussetzun-'

gen fiir die Beherrschung der Menschen durch

eine Minderheil....Der Faschismus in Italien,
der Nationalsozialismus in Deutschland wfiren

nicht moglich gewesen, wenn nicht eine gewisse
Disposition breiter Volksschichten, auf die ei-

gene Persdnlichkeit zu verzichten, vorhanden

gcwesen wc'ire. «Ferner:»Er stellte fest, der m0-

derne Mensch sei sieh weithin nichtmehrseiner

Eigenstiindigkeit und seines Eigenwertes be-

wuflt, er erarbeite sieh nicht mehr selbst ein

Weltbild, sondern akzeptiere vie/fach aus Be-

quemlichkeit die fertige Schablone. . . «

Die gleiehe Analyse (bzw. Beschimpfung) al-

so. Doch es kommt noch schlimmer. Landau-

er:

Die Arbeiter haben sich »die Freiheit...abnel1—

men lasscm, .usie haben freiwillig abgedankr. «

Sogar: »Weil die Arbeiter nicht lebendig sind

und ihre Sachen nicht selbcr besorgen. W0

Massen da sind, aber nicht Leben, da ml,thJ sich

Faulnis entwickeln.« (Alles S. 16) Und,
sprachlich hubsch, aber in der Aussage barba-

riseh: »Nur weil unten Verweste sind, durum

gebieten oben Verweser. « (S. 17)
»Weil die Arbeiter nicht lebendig sind. .. W0

Massen (la sind, aber nichtleben...« »...aufdie
eigene Persénlichkeit zu verzichten...Abster-

ben der Persdnlichkeit...« — — — Pardon! Die

letzte Formulierung gehort wie die vorletzte

noeh zu obigcm Einschub, derja, wie dcr auf—

merksamc Leser bemerkt hat, nicht von (dem
1919 ermordctcn) Gustav Landaucr stammen

konnte. Sondern:

»A bsterben der Persfinlichkeit brachte nach

Adenaucr Vermassung, and Vermassnng

brachte Verlust der Freiheit und die Diktatur. «

(Die drei Einschubzitate aus: Anneliese Pop-
pinga, “Konrad Adenauer — Gesehichtsver—

standnis, Weltanschauung und politische Pra-

xis”, Stuttgart 1975, S. 182, S. 184, S. 182)
Bei Konrad Adenauer bin ich mir nicht si-

cher, aber Gustav Landauer wuBte gewiB
noch niehts vom >>double-bind«, der »Bezie-

hungsfalle<<, der »Sieh-selbst-erfiillenden-

Prophezeihung<<;- dem >>piidagogischen Gc-

genteileffekt<< und éhnlichen von Kommuni-

kationsforschern entdeckten Phanomenen.

Fur heutige Anarchisten ist es leicht, zu er-

kennen, daB man vernfinftigerweise anderen

Menschen nicht zuerst (in der Analyse) Ver-

westheit, Unlebendigkeit, Unfreiheit unter-

stellen und sie dann (in der Konsequenz, dem

Appell, sunten) zu etwas auffordern kann, zu

dem man sie gerade fur unféihig erkléirte.

Am Ende seines genannten Aufsatzes bringt
Landauer den Widerspruch noch einmal ex-

trem zum Ausdruek. Erst kommt die analyti-
sche Feststellung: >>Keinerfindet die Freiheil.
der sie nicht in siclz hat. « (S. 20) Und dann der

den ganzen Text abschlieBende Appell:
»A ber werden die Arbet'ter denn ihre eigene Sa-

‘ Che Hm? Werden sie einmalfrei sein? Werden

sie zu ihrem freien Arbeitertag zusammentrc-

ten? Werden sie einmal selber reden und selb‘er

handeln? Werden sie beschliefien, ihr Geschz'ck

selbs! zu bestimmen?

Darauf sollen die Arbeiter die Antwort ge-

hen.«(S. 21) .

Die Antwort >>der« Arbeiter, wir wissen es,

ficl damals nicht nach Landauers Geschmack

aus, und bis heute hat sieh daran nichts geari-
dcrt. Die Fragc »Werden sie einmal frei

sein?« liiBt sieh durch keinen Trick der Welt

mit der Erkenntnis >>Keiner findet die Frei—

hcit,‘der sie nicht in sich ham verbinden. Der

eingangs zitierte Wunsch/Befehl —

»Sie sollen

das sein, was sic Wirklich sind<< — spricht den

Adressaten nicht nut die Freiheit, sondem so—

gar die Wirklichkeit ab, jedenfalls die im Hicr

un_d Jetzt — und nurvon dort kénnen ja Veran-

derungen ausgehcn. Mal ganz hose gesagl:
Behauptct nicht Landauer wenig anderes als.

die Arbeiter, zu denen er da spricht, wfirden

in Wirklichkeit cin lebensunwertes Leben

fiihren? Und wundert esjemanden, daB die so

beleidigtcn (in ihrer Subjektivitat nicht ver—
standencn und anerkannten) Arbeiter wenig
spatcr auf andcre Leute mehr horten, die ih—

ncn mchr zutrauten (2.13. einen Weltkrieg ge-
winnen zu konnen oder gar Herrenmenschen

zu sein)?
Besserwisserei als Symptom von Mimrauen

Ich mochte hicr nieht auf andere Aspekte
des geistig/seclisehen Faustrechts eingehen.
etwa die merkwfirdigen >>Argumente« ver-

liebter Leute gegem’iber dem uninteressierten »

Objckt ihrer Begierde (»Aber ich liebe dich

doch so sehr«, »Ich kann ohne dich nicht le-

ben« und éihnliche >>gewaltfreie<< Vergewalti—
gungsversuche). Dabei handelt es sieh natilr-

lich nicht um >>Besserwisserei<<, eher um so et»

was wie >>Besscrfiihlerei«.

Worauf ich aufmerksam machen will, is! def

Anspruch, den haufig sowohl Besserfiihlcr
wie Besscrwisser aufgrund ihrer subjektivcn
Befindlichkeit an andere Menschen erhebcn.
Dieser Anspruch easiert vordergrfindig aufei—
ncr fclscnfcsten Uberzeugung: Mein Geffihl
is! so stark, mein Wissen ist so fiberlegen — der

anderc mufi sieh davon beeindrueken lassen.
muB sich unterordnen.
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Aufden zwciten Blick aber sicht man, daB dcr

gcnanntc Anspruch tatsz’ichlich umgekchrt ei-

nc starke Unsicherheit vcrréit. Man kénnte

das — Stichwort: mangclndc Sclbstsichcrheit

im Sinnc von ckistenticller Sclbstiindigkcit
—

auch fiir Liebesdingc entwickeln, aber ich will

micli aufdic Besscrwisscrci beschriinken, weil

diese fiir die Erzeihung cine leicht durch-

schuubarc Rollc spielt.
Der Anspruch, andere Mcnschcn erziehen zu

kéinncn und zu diirfen,gri1ndetoffiziell (inof-
fiziell, z.B. unbcwuBt, kann natiirlich auch

blankc Herrsclilust, Sadismus 0.51. am Werke

sein) immcr in cincr— behauptetcn odcr gcge-

bencn — Uberlegcnhcit des Erziehcrs fiber den

Zég'ing. Meist wird von Erzichcrn ihr »V0r-

sprung<< 2m Wisscn und Erfahrung ins Feld ge—

fiilirl, um cs bcrcchtigtcrwcise in cin Schlach-

{cld zu vcrwzmdeln. Wiircn sich solche Er-

wuchscnc ihrcs bessercn Wissens wirklich si-

chcr, kiinntcn sic problcmlos damit reehncn,
(1le es gcgcniibcr den Kindcm Scinc chrlc-

gcnhcit konkrct crweist. Sic wijrdcn es ohnc

persénlichcn odcr institutionellcn Herr-

schaftsanspruch zur Vcrfiigung stellcn, wie sic
'

das gcgcniiber Erwachsenen in gleichbereeh-
ligten Bezichungcn uuch tun. DchOIksmund

weiB: Wcr Unrccht hat, schrcit. Wer sich sei-

ncr Kompctenz niclit sichcr isl, bcnétigt

Machtmittel (z.B. >>ErziehungsmaBnahmen«)
zur kfinstlichen Etablierung von >>Autoritéit<<.

Wer einen Anspruch erhebt auf Vertauen,

Gehorsam, Dankbarkeit usw., glaubt in

Wahrheit selbst nicht, daB er all dies verdient.

Er miBtraut seinen Leistungen,sonstwi‘1rde er

sich auf deren eigene Aussagekraft verlassen.

Oder cs ist alles umgekehrt, der Besseres Wis-

sende miBtraut den anderen, bzgl. der Erzie-

hung: den Kindern. Wer Kindern (oder, siehe

oben, Arbeitern) miBtraut, kann sich ihnen

nicht zur Verfiigung stellen; er wird fiber sie

verffigen wolleg/mfissen. Mit jedem Erzie-

hungsakt spricht er ihnen gleichzeitig implizit
die Freiheit ab. Er erzeugt oder verstéirkt Un»

mfindigkeit. (Falls er nicht gar nichts bewirkt
— was natiirlich in meinen Augen das beste ist,
was Erzieher tun kbnnen).
Wenn ich mir meines besseren Wissens wirk—

lich sicher bin (was fiir mich z.B. jetzt, beim

Schreiben dieses Textes, zutrifft), leite ich
keinen Anspruch daraus ab, glaube also nicht,
das Kind, der Arbeiter,_der Leser solle Oder

mfisse nunmchr die von mir gewfinsehte Kon—

sequenzen ziehen, sondern glaube/weiB, sie

warden Konsequenzen ziehen, und zwar ihre

cigenen. Wenn das die gleichen sind, die ich

mir vorgestellt hatte, bestfit'igt dies meine An-

sichten/Vermutungen; wenn es andere sind,
korrigieren sie mich. Ich mag so intensiv von

meinem besseren Wissen fiberzeugt sein, daB
ich es am liebsten allen Leuten einprfigeln
wflrde: Wenn ich nieht die Probe aufs Exem-

pel wage, indem ich mein Wissen einfach nur

so anbiete, entlarvt sich meine eigene Uber-

zeugung als Illusion, als Selbstbetrug. Entwe-
der miBtraue ich in Wirklichkeit mir selbst
bzw. meinem besseren Wissen — dann bin ich
nicht berechtigt, dieses Wissen andcren Men-

schen aufzudriingen; Oder ich miBtraue den

anderen Menschen — dann wfire es nicht ver—

nfinftig, meine Perlen ihnen vorzuwerfen.

Falls man natflrlich SpaB daran hat, anderen

Menschen erst seine Weisheit und dann ihri

Versagen vorzuwerfen — wie es in der Erzie—I

hung ziemlich regelméiBig geschieht —, kann

man sich als Lehrer Oder sonstiger Besserwis-

ser leicht ein lustvolles Leben bereiten. Es wii— ‘

re nur gelogen, wenn man behauptete, damit

fiir andere Menschen nijtzlich zu sein. Man ist
‘

dann einfach ein Ausbeuter, einer, der sein

Wissen als Machtmittel gegen andere einsetzt
‘

— was in der Politik sicher legitim sein kann

(schon damit da nicht immer die Kliigeren
“

nachgeben und die Dfimmeren das sagen ha-
‘

ben), aber innerhalb persénlicher Beziehun- j

rainin
um
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gen und direkter Abhangigkeiten (wie sie zwi-

schen >>Erzichern<< und >>Zoglingen<< beste-

hen) ist es durch nichts zu rechtfertigen, ist es

objektiv ungerecht und ebenso dumm wie b6-

sc. (Wenn man es moralisch neutral kenn—

zeichnen will, kann man es auch »kranl<haft«

nennen und analog dazu die Erziehungsideo-
logic als Wahn oder Seuche bezeichnen.)
Ungerecht und bose (oder krank) sind Men-

schcn nun nicht von Hause aus, sondern wer-

den es durch ihre Erlebnisse und Erfahrun-

gen. Wcr als Kind so millionenhaft Opfer der

>>Erziehung<< genannten Besserwisscrei wur-

de, halt cs leicht ffir selbstverstandlich und

richtig, bei Gelegenheit selbst zum Tater zu

wcrdcn und aus seiner banalen Rache womog-
lich eine hehre Pflicht zu machen. Es gibt ja
auch massenhaft Staats“diener”, die subjektiv
ernstlich glauben, einer seriosen Beschafti-

gung nachzugehen. Manche sprechen sogar
von einer »Last« ihrer Verantwortung (von
der sie allerdings um keinen Preis lassen wol—

lcn). Ich denke also, daB Anarchisten es leicht

haben, von der subjektiv oft unbewuBten

chchelei der Regierenden (der Demagogen)
auf die Entsprechung bei Erziehenden (Prid-
agogen) zu schlicBen. Erziehung ist Herr-

schaft, 0b mit Oder ohne »Zwang«.

Auch dic Erziehung zu Freiheitskiimp'fern
Oder Anarchisten ist Herrschaft — und solange
das nicht durchschaut wird, braucht man sich

nicht zu wundern, daB anarchistisches Gedan-

kengut — trotz all der guten Gedanken — sich

nicht gerade stfirmisch ausbreitet. Wer es fer-

tigbringt, cin Kind als »das zu bildende Indivi-

duum« zu bezeichnen (SF 1/84, S. 21) und im-

merzu von »freier Erziehung<< redet, ohne tau-

send schwarze Schimmel wiehern zu horen,

der hat seine Absage an die Herrschaft von

Menschen fiber Menschen noch nicht konse-

quent erteilt. Die »radikal-freiheitliche An-

thropologie¢<, von der Uli Klemm spricht,
mfindet eben gerade nicht in cine »Freiheit des

Stdrkeren<<(S.20), wenn Kinder nicht wieder-

um von Starkeren zu irgendctwas hinerzogen
werden, sondern grundsatzlich gleichberech-
tigt leben, wie es seit jeher dem anarchisti-

schen Ideal entspricht. Weder das korperli-
che, noch das geistig/seelische Faust“recht”

kann aus Unrecht Recht machen, und wer als

Kind viel Unrecht erleiden muBte, hat es

schwer, seine Rachegelfiste (und Wut, Trauer

usw.) nicht auf Kosten anderer Menschcn und

mit den Mitteln neuer Herrschaft auszuleben.

Kurz gesagt: Wer Kinder nicht mindestens ge-

nauso das machen lid/5t, was sie wollcn, wie er

selbst macht, was er will, wer also Kinder—mit

welchen Mitteln zu welchen Zielen auch im—

mer—erzieht, der hat in Wirklichkeit ein Men-

schen—, Welt-, Gesellschaftsbild, das, wcnn es

richtig ware, all anarchistischen Ideen wider-

legen wurde. Erziehung ist nicht nur immer

besserwisserisch (in meinen Augen also: bar-

barisch), sondern auch staatserhaltend (also
anti-anarchistisch).

Vertrauen ist gut, Wissen ist besser

Wenn Besserwisserei ein Symptom von

MiBtrauen ist, scheint Vertauen die Alternati-
ve zu sein. Beispielswcise iiberschrieb Joehen
F. Uebel scinen Bericht fiber die Kindcrechts—

bewcgung in >>TRENDWENDE<< 1/84 (S. 1-3)
mit >>Jenscits von Erziehung: Vertrauen in das
Sclbst<<. (Vgl. auch »Kind0bclus« 3/84, S. 1
und 3)
So richtig der Schritt vom MiBtrauen zum

Vcrtrauen ist, ich halte ihn doch fiir nicht hin-

rcichend. nicht konsequcnt genug. Die bc-

kanntc Maxime »Verlraucn ist gut, Kontrollc
ist bessem signalisiert eine Schwache des Pha-

nomens Vcrtrauen: es beinhaltet eincn wcch-

selnden Grad an Unsicherheit, es kann miB-

braucht, erschiittert werden, seine Bercchti—

gung ist nicht dauerhaft beweisbar. >>Vertrau-
en<< hat also den Ruch von einerseits Risiko,
andererseits und vor allem von Gnade. Ver-

trauen ist etwas, das ich >>gewahre<< (und cm-

Ziehen kann, wenn‘..)
Demgegenfibcr versuchen Antipadagogcn
und Kinderrechtler, das Wissen zu vcrbreitcn,
daB Staatsvertreter wie Erzieher (Demagogcn
wie Badagogen, Volksfiihrer wie Kinderfiih-

rer) schlicht lfigen, wenn sie behaupten, sic

wfirden ihre Opfer zu deren eigenem Bcstcn

mit Gewalt oder List ihrer Herrschaft unler-

wcrfcn (mfisscn/dfirfen/konnen). Es ist kcinc

Vertrauens-, sondern eine Tatsache, daB je-
der Mensch jederzeit nach seinen eigenen Kri-

terien entscheidet, was er denkt, ffihlt, tut.

Wenn Arbeiter oder >>Massenmenschen<< (Um
auf Landauers und Adenauers Beleidigungcn
zurfickzukommen), aber auch Kinder sicli von

anderen so viel gefallen lassen, wie sie es hau—

fig tun, setzt dies doch nicht ihre existentiellc

Freihcit (Sclbstbestimmtheit)auBer Kraft. Sic

haben vielmehr selbst entschicden — und zwar

angesichts der Ubermacht der Herrschcndcn

aus durchaus vernijnftigen Griinden —. sich

mit eincm engeren Spielraum zufriedenzugc—
ben. Und sic haben sich einreden lasscn. daB

andcrc bcsser wfiBten, was gut fiir sic ist.

Durch die Fijlle von z.T. rein sprachlichcn
Tricks (z.B.: »Man mufl Gott, dem Staal. dem

Mann, den Eltern gehorchen<<) haben SlCl‘l vic-

lc Menschen das Wissen, das BcwuBtscin ili—

rcr Freihcit vernebeln lassen — war die Eicli-

mann-Protokolle gelesen hat, wird bestiiti-

gen, daB dieser Mann tatsachlich glaubtc. cr

habe gchorchen miisscn, und bis zu scincm

Todc wurdc er von niemanden darauf hinge-

/



\vicscn, daB unbcstreitbar er selbst sich zu je-
dem seiner Gehorsamsaktc entschlossen hat—

tc.

An sich ist diescs Wissen (Kurzform: Ich bin

iCh) cine schr cinfaehc Sache. Doch haben

theologisehc, philosophische und piidagogi-
selic Traditioncn mit cincr Fiille von Schcin-

problcmen dicscs Wisscn iibcrlagcrt, so daB

viclc Mcnschcn crst cine Psychotherapic oder

Sclbstcrfalirungsgruppc brauchcn, um cs wie-

dcrzugcwinncn. (Obgleich cs schou gcnfigen

wi'irdc, wenn sic gclcgcntlich mit dem Schien-

bcin an einen Tiirrahmcn tretcn und priifen

wiirden, wessen Schmerz sic spiircn, um sich

ihrer konkrctcn Idcntitiit zu vcrgcwisscrn.)
leh m6ehte diesc Fragcn hier nicht wcitcr

crorlcrn, vcrwcisc Interesscnten auf mcinen

TCXt »Wcr Imt Angs! vorfrcicn Kindem?« aus

dcr Dokumcmation des 2.chensburger Kon—

grcsses (1983) iibcr Frcie Schulcn, sowic auf

den >>Kindcr-DoppelbcschluB« der dcutschcn

Kindcrrcchtsbmvegung (»Publik-F0rum« 1/

8‘1).(Bczug: Deutsclicr Kindcrschutzbund

Wiesbadcn).
Mir ist abcr cinc Klarslcllung wichtig. Das

Wissen, daB jedcs chcwcsen sein eigener
Stcuermann ist, glcichgiiltig wic begrenzflt

sei-

ne Entsclicidungsmoglichkeitcn sem mogen,

dicses Wisscn veriindcrt fiir sich genommen

cher irgend cinc individucllc chcnslagc,

noch fiilirt es, wcnn cs sich vcrbreitet hat, ge-
wisscrmchn von sclbst cine herrschaftsfreic

Gcscllschaftsform herbei. Ich mcinc abcr,

daB ohnc dicscs Wissen und BcwuBtsein alle

anarchistischc Besscrwisserci a la Landaucr
polilisch nichts bringl, und daB auch person—

lich Mcnschcn ohnc dicscs Wissen ihre Ent-

sclicidungsmogliclikcitcn (Spiclréiumc) wcder

ziusseliopfen noch gar erwcitcrn konncn (da
sic sic nicht als ihrc cigcncn erleben, sondern

das Hcil von nndcren erwarten.) Es handelt

sich also nicht um cine hinrcichende, sondcrn
um cine notwcndige Bedingung (»eondit|o si-
no qua non«). Man braucht aber nicht‘wcl
Phanlasic, um sich vorzustellen, wclche 1nd:—

viducllcn und gcscllsehaftlichcn Veréindcrun—

gen mdglich wcrdcn, sobald dic Pz‘id- und

Dcmagogcn jcdwedcr Coulcur nicht mehr da—

von profiticrcn kénnen, daB ihncn so oder so

crzogenc Mensehcn das Recht und die Macht

gebcn. iibcr sic zu vcrfiigcn.
Mir ist klar, daB Menschcn sich durch dicse

Delegation auch von Vcrantwortung cntla—

sten wollen; doeh ist dies offenkundig cincIl-
lusion: Sic sclbst sind cs, die dicsc Dclegahon

Vornchmen, und sic sclbst loffcln die Suppe

“US, die Sic sich damit cinbrockcn. Man wird

aber dicse Illusion, diescn sclbst inszenierten
und cxistcnticll jc cigencn Abwchrmcchanis-
mus dcs Individuums nicmandem durch-

sehaubar machcn konncn, dcm man die Ei—

gensth‘ndigkeit im Hicr und Jetzt ab- und em

>>falschcs<<, »unwahrcs«, >>verwcstcs<< USW-

Sclbst Zuspricht.

I)rei Antipiidagogische Konsequenzen
Dic crstc crwiihnc ich nur kurz. Da Kinder

Von Hausc aus sozialc Wcsen sind, braucht

man sic nicht zu sozialisicren. Da Kinder von

I-lause aus anarchistisch sind, braucht man sic

aucli nicln zum Anarchismus zu erzichcn.

Man erreieht allcnfalls das Gegcntcil. Man

kann mit Kindcrn umgchcn wic mil ganz nor—

malen Mcnschen, ohnc Faustrccht, ohnc péid-
iigOgischc Vordcr- und Hintergcdankcn. Man

kann also cinfaeh aufhorcn, fiber Kinder zu

hcrrselien, und hat damit schon Viel —und sehr

\

Konkretes — fiir die Freiheit von Herrschaft

getan. .

Politisch bietet sich cine zweite Konse—

quenz an, falls man Clem Staat schnellcr und

mehr Argcr machen will, als ein paar freie
Kinder heranwachsen zu lassen. Man kann

niimlieh politisch, publizistisch usw. alles das

energisch bekéimpfen, was der Staat gegen un-

schuldige Kinder (oder wic as im Kinder-Dop-

pelbesehluB heiBt: »liebliche Séuglinge<<) un-

ternimmt. Wenn Interesse besteht, will ich

dies gcrne spéter niher ausfiihren, \ferweise
jctzt auf den genannten >>KjD<<

— den lCh zwar

selbst nicht mittrage, weil er fiir meinen Ge-

schmack viel zu staatsfromm ist, den man aber

natiirlich auch als Mittel zur Entlarvung der

Staatstéter ansehen und benutzen kann.

Und drittens kann man (135, was im »K-D«

erst fi'ir den 2.Teil angedroht wird, selbstver-

stiindlich schon jetzt und viel intensiver betrei»

bcn, als es der isolierten Kinderrechtsbewe-

gung moglich ist: Kindcrn und anderen Men-

schen gegenfiber die Liigen aufdeeken, mit

denen Staatstfiter und alle ihre Komplizen in

Wissensehaft und Publizistik das freie Denken

und freie Leben der Menschen erschwcren.

Ich habe die Hoffnung, >>Antipéidagogen« und

»Anarehisten« (die Géinsebeinchen sollen nur

andeuten, daB ich zwischen diescn Bezeichun—

gen keinen Unterschied sehe) werden sich

dcmnachst ihres objektiv bessercn Wissens

auch subjektiv so sicher, daB sie es ohnc Bes-

serwisserei ihren Mitmenschen zur Verfiigung
stellcn konnen.

Gustav Landauer schrieb in dem eingangs
mehrfach zitierten Text (S. 14) auch:

»Gar nichts kann gar keiner gar keinem brin-

gen, was der nicht schon vorher waif}, abwohl

er es doch wieder nicht 50 rec/1! weifl. «

Diesen Satz halte ich fiir so wahr, wahrcr

geht’s nicht. Allerdings vergiBt der Besserwis—

ser den Teil vor dem »obwohl« zu gerne. Ich

glaube, gerade deshalb verbreitet sich auch

das beste Wissen so langsam. WeiB jemand,
ob das mit Absicht geschieht? (Weil, wenn die

Besserwisscr ihr Wissen wirklich - d.h. effek-

tiv — weitergeben wfirden, ware es ja schnell

vorbei mit ihrer Besserwisserei.)
Erziehung als geistig/seelisches Faustrecht

(wozu, per offiziellem elterlichen Ziichti-

gungsrecht, noch das korperliche kommt)
wird sich gewiB nicht »von selbst« iiberleben.

Es wird immer stérkere und sehwfichere Men-

schen geben. Der Stfirkere kann seine Stéirke

gegen den Schwficheren einsezen, so wie der

Wissende seine Umwelt mit Besserwisserei

traktieren kann. Ein Kraut gegen diese Mog-
liehkeiten ist wohl nicht gewachsen, und nicht

immer kénnen sich die jeweils Schwéicheren

wirkungsvoll zur Wehr setzen.

Der Glaube allerdings, Erwachsene mi’i/J’ten
sich gegen Kinder wenden, gar zu deren eige—
nem Besten, dieser barbarisehe Aberglaube
(obwohl als solcher langst durchsehaut — siehe

z.B. die im »K-D« gcnannte Literatur) mach!

noch immer aus MiBbrauchsmoglichkeiten
den Idealfall und Normalzustand. Und solan-

ge nicht einmal Anarchisten diese Zusam-

menhéinge durchschauen (sondem nach einer

>>libertéiren Erziehung<< suchen)’ kann iCh'

mich nicht dariiber wundem, daB diesem

Abcrglauben noch immer so viele Opfer ge-

bracht werden, und daB der Glaube an den

Sinn des Staates noch so weit verbreitet ist.
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Leo N. Tolstois Reformpéidagogik
von U/i K/emm

Uber den Zusammenhang von Bildung und

Anarchismus in der Pfidagogik L. N.Tolstojs
Als der Dichterphilosoph Lco Nikolaje-

witsch Tolstoj 1910 starb, hinterlieB er nicht

nur ein weltbcwcgendes, dichterisches Werk,
sondern in glcichem MaBe auch eine Soziale-

thik, die- ihn iiber die Grenzen RuBlands hin-

aus Zu einem Propheten und Kéimpfer fiir

Fricden und Freihcit werden lieB. Nachdem

Tolstoj seine literarischen Hauptwerke
>>Krieg und Friedcn<< (1864-1869) und >>Anna

Kareninzm (1872-1877) vollendct hatte, wand-

te er sich zuniichst _v0m kiinstlerischen Schaf—

fen ab und stelltc seine ganze Kraft in den

Dienst reformerischer und humanistischer

Zielc zur Vcriinderung der bestehcnden Ge-

sellschaft.

Mit der von ihm sclbst so bezeichnetcn »Re—

ligiésen Krise<< Ende dcr siebziger Jahre, be—

gzmn fiir ihn cin neuer Lebensabschnitt. Von

nun an vcrfaBte er zahllose poUtische, soziale-

thische und religiése Traktate und Pamphlete,
die in der ganzen Welt bekannt wurden und in

denen er leidcnschaftlich fiir bessere sozrale

UUd okonomische Vcrhiiltnisse fiir die unter-

driickten Schichten eintrat.

Dieser Bruch in Tolstojs Leben bedeutete
fur ihn jedoch kcinen Wandel im Sinne einer
geistigen Kehrtwendung. Ganz im Gegentell:
Der ,,Bruch“ im Leben und Denken T015015
aus den siebziger Jahrcn wurde zum Ausdruck
konsequenter Radikalitiit in der Entwrcklung
seines humanistischcn Denkens. Dieser
.,Bruch“ bedeutcte fiir ihn auch Kontinuttat.

Die Einheit von Tolstojs dichterischeni und

sozialethischcn Wirken bleibt unbestritten.

Die Intention, die or zuniichst mit seinen R0-

mzmcn, Novellen und Erziihlungen vcrfolgte,
niimlich das »menschliche Dilemma<< moder—

ner Zivilisation in ihrer individuellcn und ge-

scllschaftlichen Auswirkung darzustellen,

Verlagcrte sich von einer kunstlerischen Der-
stellung auf die Ebene des publizistisch—politl-
schcn Kampfes. Seine Revolutionsstrategie
dCS gcwaltloscn Widerstands wurde wcltweit

aufgegriffcn und zu cincr neucn Waffe gegen

Stuatlichen und kirchlichen Zwang und Auto-

ritiit. Tolstojs Weltanschauung, die ihre Wur-

zcln cinmnl in einem Kulturpessimismus hat,
lieB ihn zu einem der groBen kritischen Den-

kcr des 19.Jahrhunderts werden.. Neben Karl
Marx, Arthur Schopenhauer oder Friedrich

Nietzsche ist Graf Leo Tolstoj ciner der
gre—

Bcn Philosophen dcs lctzten Jahrhunderts, die

Philosophie »mit dem Hammem betrieben.

”We Ablclmung traditioneller Werte und
Normen nbendliindischer Kultur, machte SIC

zu radikalcn Kritikcrn.
.

Nehen seiner Ablchnung moderner Zivili-
sation ist es besonders eine humanistisch-pazr-
fistische Ethik, die Tolstojs Wirken im letzten

Drittcl des 19.Jahrhundcrts dominant becin-

“U13! hat. Sic griindct sich auf den Prinzipicn
def BCl‘gpredigt und gipfelt in dem Gebot »w1-

dCrstrebc nicht dem Boson mit Gewalt<<1. Die

Gewzlltlosigkeit wird fiir Tolstoj zur obersten
Maximo mcnschlichen Handclns und damit

auch zum zentralen Element seiner politisch-

\

sozialen Utopie. Die Abkehr von jeglicher
Gewaltanwendung bedeutete fur ihn jedoch
nicht Verzicht auf Widerstand. Gerade im ge-

waltlosen Widerstand erblickte er eine Strate-

gie, mit der Gewalt, Zwang sowie Autoritéit

begegnet und bekémpft werden muB.

Der dritte Pfeiler Tolstojscher Lebenslehre

ist seine Uberzeugung von der Kraft des Gu-

ten im Menschert. Einem Kulturpessimismus
steht hier ein Optimismus in Bezug auf das

menschliche Individuum gegenfiber. Dieser

Glaube an das Gute im Menschen war es

schlieBlich, der Tolstoj zu seinen pedagogi-
schen Experimenten und Reformbestrebun-
gen in theoretischer wie praktischer Hmsrcht
motivierte. Sein pfidagogisches Wirken gilt
daher auch als erstes Zeugnis seines revolutio-
niiren Geistes, der in spéteren Jahren so cha-

rakteristisch fiir ihn werden sollte.
Er begann bereits mit 21 Jahren im JahreI1849
auf seinem Gut >>Jasnaja Poljana<< (Liehte
Wiese) eine Bauernschule fur seine Leiheige-
nen einzurichten, in der er selbst unterrichte-

te. Diesen EntschluB, fiir seine Bauern eine

Schule einzurichten mflssen wir auch seiner

Kenntnis der Lektiire Von I]. Rousseau zu-

schreiben, die er seit seinem funfzehnten Le-

bensjahr >>verschlang<<.'Nach seinern Militfir-

dienst 1851 his 1856, bei dem er aktiv an der

Niederschlagung aufstéindischer Bergvolker
und an der Verteidigung von Sevastopol wéih-

rend des Krim—Krieges teilnahm (wéihrend
dieser Zeit erschienen seine ersten Erziihlun-

gen und autobiographischen Novellen in. der

Zeitschrilt >>SOVREMENNIK<< (Der Zeitge-
nosse), die den jungen Tolstoj als Schriftstel—

ler in RuBland bekannt machten), gri‘mdete er

1859 erneut eine Bauernschule auf seinem

Gut, die bis 1862 bestand. Dieser Zeitraum

zéihlt zu seiner intensivsten Phase einer Be-

schiiftigung mit Fragen der Pfidagogik. Neben
seiner Schule, die wir heute als klassisches
Beispiel einer anti-autoritéren Schule liberta-

rer Préigung sehen miissen, gab er eb 1862
auch eine eigene péidagogische Zertschrift

heraus, die bis Anfang 1863 in zwolf Ausgn-
ben erschien. Sie diente priméir der Verbrei-

tung und Diskussion seiner pidagogischen
Reformideen. In ihr erschienen u.a. die

zen-
tralen Aufséitze Tolstojs zur Pfidagogik, die

spiiter Raphael Lowenfeld mit in same umfas-
sende Gesamtausgabe der Werke Tolstois
aufnahm und sie hier erstmals 1907 in zwei

Bénden als »Péidagogische Schriften<< Tolstojs
einem deutschen Leserkreis vorlegte?

Von groBer Bedeutung fiir Tolstoj wéihrend

diesem Zeitraum war auch seine Auslandreise

von 1860/61. Er reiste neun Monate in

Deutschland, Frankreich, Italien, England,
Bclgien und der Schweiz umher und infor-

mierte sich fiber das westeuropfiische Bil-

dungs— und Schulsystem. Er hospitierte in

deutschen und franzésischen Schulen und

Kindergarten, besuchte Vorlesungen in Ber-

lin und kam mit bedeutenden Pfidagogen und

Sozialkritikern seiner Zeit zusammen: Unter

ihnen waren A.Herzen, I.Turgenjew,
P.J. Proudhon und B.Auerbach. In Deutsch-

land fiihrte ihn die Reise nach Berlin, Wei-

mar, Bad Kissingen, Dresden und Jena, wo er

»vor 0rt« an Schulen und Kindergarten wich-

tige Impulse fiir seine zukiinftige Erziehungs—
und Bildungsarbeit erhielt. Es fiberwogen je-
doch die negativen Eindriicke. In sein Tage-
buch schrieb er am 29. Juli 1860: »War in der
Schule. Entsetzlich. Gebezfiir Kdnig, PrL'igeI,
alles auswendig, verc‘ingstigte, seelisch ver-

kriippelte Kindem.

Wenige Tage spiter notierte er —

sozusagen
als Antithese —: »Montaigne hat als erster den
Gedtmken von der Freiheit der Erziehung klar

ausgesprochen. lrmerhalb der Erziehung wie-
derum ist das wichtigste Gleichheit und Frei-
heft. «

Mitte 1861 kehrte Tolstoj von seiner Reise
zuriick mit der Uberzeugung, daB »die einzige
Grundlage der Erzeihung die Erfahrung Lmd
ihr einziges Kriterium die Freiheit ist<<3. In ei-
nem ersten programmatischen Aufsatz
schrieb er: »Die Grundlage unserer Tiz'tigkeit
ist die Uberzeugung, da/j' wir nicht nur nicht
wissen kénnen, worin die Bildung des Volkes
bestehen mufi, dafJ’ es nicht bio/3’ keine Wissen-

schaft der Bildungs- und Erziehzmgslehre — der -

Pt'idagogik gibt, sondem dafl .noch nicht ein-
mal der Grund zu ihr gelegt ist, daf} eine Defin-
ition der Piz'dagogik umz' ihres Zieles im philo-
sophischen Sinne unmc‘iglich, L’iberflb’issig und

schddlich ist. «4

Schule in Garitz, das -

Tolstoi auf seiner

Deutschlandreise

1860 besuchte.

Tolstoj kommt damit nicht nur zur Kritik an

der bestehenden pedagogischen Praxis, son-

dem in gleichem MaBe auch zu einer metat-

heoretischen Kritik an der Theorie der Péid-

agogik. Er nimmt in den sechziger Jahren des

19.1ahrhunderts bereits den Standpunkt ein,
von dem aus fi‘mfzig Jahre spéiter die geistes-
wissenschaftliche Pedagogik und eine sich et-

ablierende empirische Erziehungswissen-
schaft die weltanschaulich-normativ begriin-
dete Erziehungslehre ablehnt und kritisiert.
Er kommt zu einer freiheitlichen und negati-

'

ven Erziehungslehre, die wir heute als ein li—

bertéire Reformpéidagogik bezeichnen wiir-

den. Tolstoj ruckt mit seinen Erziehungs- und

Bildungsvorstellungen in die Néhe einer anti-

autoritéiren Erziehung im Sinne von- A.S-

.Neill — unterschied sich jedoch in einigen
Punkten wesentlich von diesem englischen li-

beralen Reformpéidagogen. Im Gegensatz zu

A.S.Neill geht es Tolstoj um eine Volksbil-

dung im allgemeinsten Sinne. Er verbindet

dariiberlhinaus seine Pfidagogik mit einer Ge-

sellschaiftskritik, die deutlich zum Ausdruck

kommt, werm er schreibt:

»Woran liegt es, da/J’ es eine Erzz’ehung gibt?
Wenn eine so unmoralische Erscheinung, wie

I
i

i
i



ELM
der Zwang in der Bildung, d.h. Erziehung
(Tolstoj unterscheidet zwischen Bildung und :'
Erziehung sehr genau, UK.) Jahrhunderte
existieren kann, so mil/3 die Ursache dazu in
der menschlichen Natur wurzeln. Diese Ursa-
che glaube [ch zu entdeeken ersrens in der Fa-
milie, zweitens in der Religion, drifterzs im ‘

Stag! and Viertens in der Gesellschaftrd
Tolstoj erweist sich hier als ein ideologiekri-

tischer Piidagoge, dem es darum geht, Struk-
turen einer autoritéiren Erziehungswirklich-
keit aufzudccken. Gleichzeitig verstcht er

Péidagogik als eine auf der menschlichen Er-
fahrung aufbauenden Wissenschaft von der
Erziehung, die sich auf dem Fundament der .

Freiheit aller Individuem neu konstituieren
muB. Tolstoj wird damit bereits vor E.Meu-
mann und W.A.Lay zum Verfechter einer "

empirisehen Erziehungswissenschaft.
Zum Ende der ersten Phase seiner péidago-

‘

gisehen Tz'itigkeit trugen wesentlich die Re-
pressalien der Russischen Regierung bei. Tol-
stoj wurde einer Verschwérung gegen den Za-
ren beschuldigt, wobei dies zum Vorwand fijr
eine Duchsuchung und Verwiistung seines
Gutes und seiner Schule beniitzt wurde. Dar—
aufliin 20g sich Tolstoj 1863 zuniichst aus der
Péidagogik zuri‘lck und widmete sich seinem
neuen >>Familiengliick<< (Ende 1862 heiratete
er Sofia Andrejewna Behrs). In den folgenden
Jahren bis etwa 1869 konzentrierte er sein
Schaffen auf die Fertigstellung seines groBen
Romans >>Krieg und Frieden<<. Nach Beendi—

gung dieses Jahrhundertwerks in der Litera-
tur, kam er wieder zur Pédagogik zuriick und
es begann fiir ihn die zweite Phase einerinten-
siven Beschéiftigung mit Fragen der piidagogi-
schen Theorie und Praxis. Seit 1869 arbeitetc
'er an einem Elementarbueh fiir Grundschu-
len. Es erschien1872 unter dem Titel »Das Al-
phabet« in RuBland. Im gleichen Jahr beginnt
er erneut eine Sehule auf seinem Gut einzu-
richten, in der neben ihm auch seine Frau und
seine iilteren Kinder unterrichten. Zentrales
Anliegen Tolstojs war es hier, seine neue Ele-
mentarfibel zu erproben und zu verbessern.
U.a. entwarf er eine freiheitliche Grundschul-
didaktik und eine neue Leselemmethode, die
gerade heute, angesichts der Suche naeh Al-
lernativen zur herkémmlichen Schule, erneut

é Beaehtung verdient.

m

1873 lud Tolstoj zahlreiche Lehrer auf sein

Gut ein, um sie mil seiner freien Schuldidak-

tik bekannt zu machen und mit ihnen Fragen
der schulischen Bildung und Erziehung zu dis-

kutieren. Seit 1873 werden seine Erziehungs-
lehre und seine péida'gogischen Reformbestre-

bungen auch wieder offentlich diskutiert. Es

kommt zu einer Anhérung Tolstojs vor dem

»Komitee ffir Volksbildung<< in Moskau be-

treffs seiner Reformvorschléige. 1874 er-

scheint in den »Vaterliindischen Analen« Tol-

stojs zentraler theoretiseher Aufsatz aus die-

ser Zeit »Uber die Volksbildung<<, der crneut

in der péidagogisehen Fachwelt Aufschen er-

regt und heftig diskutiert wird. SchlieBlich

wird 1875 eine fiberarbeitete Neuauflage sei-

ner Elementarfibel mit dem Titel »Das Neue

Alphabet<< veréffentlicht, die im Gegensatz
zur ersten Ausgabe ein groBer Erfolg wurde

und in 25 Auflagen (1,5 Millionen Exemplare)
zu einem der weitverbreitesten Volksschulbii-

Cher im damaligen RuBland wurdc.

Mitte der siebzigcr Jahre kommt es zu einem
erneuten Bruch in seiner pedagogisehen Téi-

tigkeit. Es ist die Zeit von »Anna Karenina«
und quélenden Selbstvorwiirfen, die fiir ihn
schlieBlich zu seiner >>Religiésen Krise« wur-

de. Am Ende steht der Welt zwar kein neuer

Tolstoj gegenfiber, aber ein »religié')s geliiuter~
ter«, der zum Verkfinder und Kéimpfer eines
>>Gottesreiches auf Erden<< geworden ist.

In den letzten dreiBig Jahren seines Lebens
war Tolstoj nicht mehr der libertiire Schulkri-
tiker aus den sechziger Jahren Oder der
Grundschuldidaktiker aus den friihen siebzi-
gem. Er sah sich von nun an als ein Mensch-
heitserzieher und wandte sich mit seiner Piid-

agogik an die gesamte Menschheit. In dieser
letzten piidagogischen Phase wurde Tolstoj zu

einem Bildungsphilosophen, dem es in erstcr
Linie um die Vermittlung dcr Frage nach dem
Sinn des Lebens ging und den daraus resultie-
rcnden praktischen Konsequenzen fur cine

Lebensffihrung. Revidierte Tolstoj aueh in
einigen Punkten seine Piidagogik aus friiheren
Jahren, so hielt er doch zeitlebens 2m seinem

anthropologisch-péidagogischen Bild der Frei-
heit fest.

Tolstoj ist ab Mitte der siebziger Jahre iibcr
cine langjéihrige Besehiiftigung mit Fragen der

Pédagogik an einem Punkt angelangt, der ffir
ihn zum »critical life event<< hinsiehtliche sei-
ner Weltanschauung wurde. Er hatte den
Wechsel von einem genialen Romanschrifts-
teller hin zu einem leidenschaftliehen Prophe-
ten fiir Frieden und Gerechtigkeit vollzogcn.
Wir diirfen hierbei jedoch nicht vergessen,
daB dieser unvergessene Dichter und Moralist
dcs 19.]ahrhunderts in gleichem MaBe auch

zum Kiinder einer freiheitlichen Erziehungs-
lehre wurde, mit der er damals alleine stand

und die crst naehfolgende Pfidagogengenera-
tioncn zu wiirdigen wuBten.

I vgl. GrafLeo Tolstoi: Kurze Auslegung des Evzmv

geliums. Berlin 1891.

Graf Leo Tolstoi: Worin besteht mein Glaube? Lee

wipzig 1885

2 L. N. Tolstoj: Gesammeltc Werke, Ausgabc
R. Léwenfeld.

Serie I (sozialethische Schriften), Serie II (theologi—
sche Schriften), Serie III (dichterisehe Schriften) 33
Binde. Leipzig, Jena 1901-1911
3 Gedanken fiber Volksbildung. in: R.L6wenfeld.
Band 8,1907, 8.42
4 Ebcnda, 5.39

5 Erziehung und Bildungjm R, Léwenfeld, Band 9,
1907, S. 157

*Weitere Literaturangaben gegen Rilckporto beim
SF anzufordern

*Uli Klemms Examensarbeit»Die Reformpa'dagogik
Leo Tolstoj: und ihre Rezeption in Deutschlam1« er-

scheim im August 1984 in der neuen Reihe ”Liberta-
re Wissenschaf!“ im TROTZDEM-Verlag, Reutlin-
gen (20.-DM).
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Nach Ernst Bloch sind Vorwcgnahme des

gcscllsclmftlich Notigcn und Moglichen, sind

»cin r'ibcrlegtes Verhiiltnis zur Zukunft, ratio-

nalisicrte Hoffmmgsin/zalte, docra spew, sind

damit Utopicn die unabwcisbarc Aufgabe der

Mcnschhcit, wenn sic Zukunft habcn 5011:

»Das Utopisclzc selbst ist das Charakteristische
(les Manse/ten. «

Am Beginn dcr bfirgcrlichcn Gesellschaft

standcn so auch dic groBcn Entwfirfc der Re—

naissance—Utopian wie die von Morus, Camp-

ilncllzl, Bacon, die teilweisc wcit fiber die biir-

gcrlichc Gcsellschaft hinausgriffcn, ctwa bei

Morus zu idealen sozialistischcn Lebensfor-

mcn.

Unscrc Spiltzcit dcr biirgcrlichen Gcsell-

schaft hat cbenfalls Utopicn hervorgcbracht,
doch vor allcm Anti—Utopicn wie die von

H. G. Wells, Huxley und Orwell, die tief resig-
nativc Horrorvisionen der Verhiilmisse bie-

tfim, auf die die Menschhcit sich zu bewegtSie

Sl‘nd viellcicht wichtig, um sinnlich vorstellbar

dlc Problcmc unscrer Zcit Zu erfahren (doch
tun die Berichte und Prognoscn dcs Club of

ROmc bald densclbcn Dienst). Wichtiger wii-

rCU Wohl I-loffnungsinhalte und Zielprojektio-
"On, an denen die Verhfiltnissc der Gegen-

wart zu messen wz'iren. Solchc positiven Uto-

plen hat unscre Zeit nicht sehrviele hervorge-
bracht. Eine von ihnen und cine ihrer wichtig-
Slcn ist die zuerst 1890 in englisch und schon

1892/3 in deutsch crschienenc Utopie >>Kunde

V0" Nirgcndwo<< [News from Nowhere]« des

Cnglischen Architekten, Malers, Schriftstel-

1.0m, Kunsthandwcrkers und Sozialisten Wil-

liam Morris. Der SCHWARZWURZEL—

Verlag in Reutlingen hat das Verdienst, die-

s?“ Text in ciner von Gert Selle ausgezeichnet
clngeleitetcn Ausgabc wieder zugiinglich ge-
macht zu habcn.

Morris cntwirft ein sowohl sozialistisches
“'8 auch okologischcs Utopien im England des

21.]ahrhundcrts. Er beschreibt eine Gesell-

schaft, in der cs kein Privateigemum und kei—
“C Klassen, keinen Warenhandel und kein

Geld, kcinc Regierung, Justiz, Polizei und

Armce, keine Gefz‘ingnisse u'nd keine Schu-

len, keine GroBindustric und keine Groleiid-
“3 mchr gibt. In dieser Gesellschaft sind >>viele

falsclie Bedfirfnisse abgeschafft<<, sind nim-

kapitalistischen Industriegesellschaft fiber—

wiegend kiinstlich produziert waren, um im-

mer neue, immer mehr, immer teurere Waren

profitergiebig verkaufen zu konnen, auf einen

natfirlichen Stand reduziert. Es brauchen so

nur wenige und verhéltnismfifiig einfache Ge—

brauchsgfiter hergestellt werden, wozu keine
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GroBindustrien mehr notwendig sind. Die

Umwelt wird nicht mehr belastet und hat sich

regeneriert.
Die Trennung von Hand- und Kopfarbeit

ist ganz, die Spezialisierung der Arbeit weit—

hin aufgehoben. Die Menschen brauchen kei-

ne entfremdete Arbeit mehr zu leisten; sie

konnen sich selbst in ihrer Arbeit verwirkli—

chen. Sie konnen das, was sie machen, so voll-

endet, so schon machen, daB sie Freude und

Gliick durch ihre Arbeit crfahren: Eine Ge-

sellschaft, in der eine befreite Arbeit nicht

mehr Ausbeutung, Last Oder Not bedeutet,

die den Menschen auslaugt und seine Uniwelt

verunstaltet und zerstort, sondern (im Sinne

der Auffassung von Kunst als >>formorganisie-
renden Schaffens<<, wie Arvatov sie spiter in

RuBland formulierte) im Grunde etwas wie

Kunst, >>Produktion dessen, was einst Kunst

hieB«, die daher sinnvoll und menschlich ist

und deren Werke sich harmonisch in die Na-

tur einffigen.
Das ist offenbar sehr utopisch, und heute

wohl noch mehr als vor 94 Jahren, als es ge-

schrieben wurde. Und doch ist es eine seltsa-

me und bestiirzende Erfahrung, das Buch zu
'

lesen und sich mit Morris vorzustellen, wie un-

ser Leben vielleicht auch sein kon'nte und ei-

gentlich doch sein sollte, und sich dann die

menschen- und naturfeindliche Wirklichkeit,
in der wir leben, zu vergegenwértigen und was

alles in ihr anders werden muB, wenn wir

Menschen unsére Welt fiberleben sollen.

“Ch die Bedfirfnisse der einzelnen, die in der
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””1qu hate. ich m’e gesuch
Das Ietzte Interview mit Augustin Souchy

Augustin Souchy — das war fiir mich immer so eine Mischung aus lebendem Museumund warmherzigem GroBvater, einer, der so war wie ich mir mein Leben wiinschte,sollte ich jemals so alt werden wie er geworden ist. So manches mal in den 12 Jahrendie ich ihn kannte,hatten wir uns die Képfe heifi geredet, waren auch schonmal anein-
andergeraten, denn wir waren beileibe nicht immer einer Meinung. Dennoch: diemenschliche Seite hat immer obsiegt, denn bei Augustin war sie sehr stark. Er dachtenicht in politischen Dogmen und Schubladen, fiir ihn war ich ein Mensch wie er furmich. Diese Wérme, diesen ,,privaten” Augustin Souchy aufzustiibem, war mem
Hauptmotiv fiir mein Gespréich, das ich am 4. Dezember 1983 mit ihm in Miinchen
fiihrte. Es sollte sein letztes Interview warden. Augustin Souchy, der Freund und Ge-
nosse, starb am I. Januar 1984, einundneunzigiiihfig, an einer Lungenentziindung.

Es war ein kalter Tag, dreckiger Schnee lag in
der Leonrodstrafie. In einem jener anonymen
Wohnsilos der friihen 60er Jahre wartet Augu-
stin auf uns. Er hat wie immer wenig Zeit und
viel zu tun. Ein Manuskript iiber Israel will

vollendet werden, and da ist noch viel Post,
und Vortragstermine sind abzuchecken und
diese verflixten Augen wollen nicht mehr.
Seine riesigen Lupen sind mittlerweile zu

schwach, bei seiner Korrespondenz ist er auf
Hilfe von Freunden uncl Genossen angewiesen.
Ein elektronisches Lesegera't hat er bei der AOK
beantragt. ,,Sowas gibt es jetzt”. Abe: dort hat
man ihm nicht sehr schonend zu verstehen ge-
geben, dais die Kosten bei ihm ,,nicht mehr 10h-
nen‘fl Doeh:das scheint ihn nicht zu deprimieren
sondern im Gegenteil seinen Kampfgeist zu
wecken. Er erkl’alrt uns, wie er sich dagegenwehren will, wenn nb'tig mit einer politisclien
Kampagne in der Cffentlichkeit...

Seinen Haushalt versorgt er noch immer
selbst; Augustin Iebt allein, wie er es fast sein
ganzes Leben getan hat. Er hantiert in der
Kiiche, macht uns einen Kaffee. ‘Ali’-Express,aus dem Aldi. Wit bauen das Tonbandgerét auf,
Augustin ist das gewdhnt.
— Wenn Du nach so einem langen Leben zu-

rijckschaust, wie kijnntest Du Deine Erfahrun-
gen zusammenfassen. Gibt es Empfehlungen?— Das ist schwer zu sagen. Die Jugend hat im—
met ihre eigenen Gedanken. Selbst wenn sie von
alien Leuten etwas h6rt, kann sie es nicht auf—
nehmen, da 5 i e diese Erfahrungen nicht hat-
te. M e i n e Erfahrungen gehen dahin, daES esnicht gut ist, wenn sich die Jugend nur darauf
beschrfinkt, geistig das zu iibernehmen, was die
Alten ausgearbeitet haben. Zum Beispiel die
Griinen. Ich furchte, wenn sie stéixker werden,eine starke Partei, so werden sie vielleicht eine
zeitlang revolutionéir sein, abet dann wird es
ihnen so gehen wie det Sozialdemokratie im
vorigen und diesem Jahrhundert. Und es kommi
eine andere Herrschaftsform, der Autoritaris-
mus kommt durch. Ihre Postulate werden, wie
die des Marxismus, fiberholt sein...
— Gilt das nicht auch fur anarchistische Po-
stulate, dais sie von der Geschichte fiberllolt
werden?
— Zum Beispiel?
— Die anarchistische Bewegung ist ja histo-
risch gesehen ein Veriierer, auch wenn sic in
ihren Analysen oft Recht behalten hat. Heute
haben wir kein Konzept und keinen greifbarenWeg.
— Ich mfichte damuf zuniichst mit einem Vers
antworten:

Gemessen an der Ewigkeit / ist kurz nut un-
sere Lebenszeit / Ein Endziel wird’s nie geben /
uns bleibt allein das Streben / nach Freiheit,
Klarheit, / Gerechtigkeit und Walurheit.

Ich glaube nicht, dafi es einmal eine Gesell-
schaft geben wizd die dann so eingetichtet ist
und fu'r immer so bleibt. [ch glaube im Gegen-teil, dafi wir etwas Gewisses erreicht haben und
wenn eine Revolution kommt, eine gn‘indlichewie in Frankreich Oder in Rufiland, dann bleibt
diese ja nicht die gleiche. Sie kann sich sugarzum Schlechteren entwickeln. In Rufiland ha-



ben wir ja beispielsweise einen Staats k a p i t a-

IiSmus undkeinenStaatssozialismus.
Die Verha‘ltnisse, die entstehen, werden nie die

gleichen bleiben, sondern sich immer verandern.
~ Sielist Du da eine positive Tendenz in Rich—

(""8 auf immer mehr Freiheit?
* In einigen Punkten ja. Nehmen wir z.B. das

Verhaltnis zwischen Mann und Frau. Ich erin-
nere mich, noch im Jahre 1900 wurde auf eine

unalieliclie Mutter mit dem Finger gezeigt. Oder
"1 Berlin, am Kurfiirstendamm stand an den

Hfiusern ,,Eingang fiir Herrschaften”. Ich konn-

te viele Beispiele geben. Ich bin zur selben Er-

kenntnis gelangt wie Elisée Reclus in seinem

Buche ”Revolution und Evolution”, fibrigens
schon bevor ich es gelesen hatte, dais ich fiil’

Revolution dort eintrete, wo es keine andere

Méglichkeit gibt, die bestehenden Machtver-

liiiltnisse zu verandern, also die Autoritatsmacht

abzusetzen. Wenn sie nicht mit friedlichen Mit-

tehl Weiclien, werden Revolutionen notwendig
50in, sic kénnen aber nicht mit einem Male die

8°58th Gesellschaft auf Dauer veriindern.

— Habe ich das richtig verstanden: D1} SIHUbSt
an einen sehr langen Prozefi, in dem 51°11

rem;
lutioniire und evolutionére Phasen abwechsem'
— Das ist richtig. Aber es kommt “Ch auf d'e

geschichtlichen Erfahrungefl eines VolkeS an.

Man kann nicht eine Theorie oder ein Ideal auf—

stellen und das soll dann in allen Uindern gIEiCh
scin. Wenn Marx in Mexiko gelebt hatte, hatte

0f nie gesagt, die Geschichte der Menschheit ist

eine Geschichte von Klassenk‘zimpfefl-
f Du hast viele Lander, Volker und Menschen
1n revolutionaren und nichtrevolutionaren Zei-

t(in kennengelernt. Der Anarchismus setzt sehl'

auf die Spontaneitéit der Masse. Hilltst Du den

Menschen fiir fa'hig, Anarchie zu leben?
~ Auf die neuen Institutionen, auf die Ideen,
[Olgt zuna’chst einmal die Praxis und an der

iVird man erkennen, was wahr und W21S falsch

15}. Wir haben ja einmal die Realitiit und d3“

die ldeen in unserem Kopfe. In jedem Men-
Sshen bestellt die Welt zweimal. Und wenn W11"

em Ideal verwirklicht haben, dann wird unset

Gehirn niclrt zuriickstehen, und den kommt

Wleder etwas neues aus der Praxis, 3‘15 de' El"

faIll'ung. Einerlei: unsere Gehimzellen arbeiten
Welter. Wenn dies nicht so ware, gabe es i’.‘ d”

M_enschheit keinen Fortschritt. Es wird also

nlcht so sein, dais auf einmal die Freiheit, neue

Institutionen, die Anarchie da sein wird “nd

dies iSt dann fur immer so. Daran glaube ich

nicht .

L\
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Wenn Marx in Mexiko gelebf: him-2e,
I’iéitte er nie gesagt, die Gescnichte ist"

eine Geschichte van Klassenkampfen.

—- Bleiben wir mal bei der Praxis, der .Reali-
an. 1936 konntest Du erleben, wie Prams-11nd
Theorie im Gleichklang waren,

we die einfa-
chen Leute die soziale Revolution verwrrkhch-
ten. Nun warst Du nach 40 Jahren wreder dort

'

sist davon eblieben...

11min???“ nicht sogschwer zu versiehen. Ich

will Dir sagen wie das kam. Die spamschen Isr-
beiter standen ja schon seit der 1. Internatio-

nale auf Seiten Bakunins. Und 187.2, auf dern
Kongress in St. lmier beschlossen

die Anarchr—
sten, dafi die Arbeiter die Leitung der Betrrebe

selbst in die Hand nehmen soliten. Und das

wurde insbesondere in Spanien immer wreder

vorbereitet und praktiziert. Schon im vergange-
.

ndert hat man Versuche dieser Art
Eggal‘cfirhtrhuund auch in diesem_ Jahrhunderr, m

Bajo Llobregat, in Asturien, 1n Cas'as VIBJaS...

Und als dann die Republik proklarmer} wurde,
war es nicht so, (1355 eine Partei data 1n the Hande

nahm —— und das ist der Unterschled zu Rufiland
oder auch zu Deutschland, wo die SPD und die

Marxisten allgemein propaglerten Wahlen zu

machen, in die Parlamente zu gehen... ’

— Kommen wir von der Theorle wreder auf

'

'nfachen Menschen...

(1mg, das wollte ich ja gerade sagennln Spa-
nien war es eben nicht so. Es hat'gesehichtliche
Ursachen, dafi der Anarehosvndlkahsm'us dort

nicht die einzige, abet die starkste sozrale Be-
wegung war. Und ich ennnere miclr zum Bei-

spiel an den Kongrefi der_ CNT, ich glaube

1934, da waren die Delegierten aus Andalu-
sien. Einfache Leute. Andalusien war, we be:

uns Ostpreuflaen, das Zentrum des Groisgrundbe-
sitzes. Und diese einfachen Bauerndelegrerten
haben dort diskutiert und beschlossenl, wre sie

die Landereien fibernehmen wollten. Sie haben
dann KommiSSiOnen gewlihlt, dle das ausarlrer—
teten. Und nach Frances Putsch war es met.“
das Zentralkomitee der CI‘l'I: oder der FAI, die

den Vorschlag zur Kollektwierung machte, son.
dem das machten die Arbeiter aus eigener [ru-

tiative ohne irgendeinen Bescllluls von oben.

— Genau das interessiert mlch: damals ware“

die Ideen des Anarchismus popular, heute

Tagging; sogar der Meinung, dafla lieute die
anarchistischen ldeen weiter verbreitet smd

als friiher — allerdings nicht unter dem Namen

Anarchismus. Heute sieht man zum Beispiel

Augustin Souchy, 1892 in Schlesien

geboren, gehorte zu den bekanntesten
deutschen Anarchisten. In seinem

abenteuerlichen Leben bereiste er

du tzende Lander in Europa,
Latein- und Nordamerika, Afrika
and Asien. Er studierte die russische
ebenso wie die spanische, portugiesische,
mexikanische, kubanz'sche und deutsche

Revolution.
Schon als junger Anarchist und Anti—

militarist stiefs’ er zu Gustav Landauer
and dessen ,,Sozialistischem Band”.
Im J. Weltkrieg emigrierte er nach

Skandinavien, wo ihn Verfolgung und

Gefiz'ngnis erwarteten, er aber auch

Agitation unter deutschen Kriegsgefan-
genen betreiben und seine ersten Biicher
schreiben konnte. Zunick in Deutschland
betreibt er aktiv den Aufbau der Freien
Arbeiter Union Deutschlands (FA UD /
Anarchosyndikalisten) deren Wochenzei—

lung er herausgib 1‘. 1919/20 verbringt er

in Rufs’land und debattiert mit Lenin

and Kropo tkin. Nach der Grilndung der

syndikalistischen In ternationalen

Arbeiter Assoziation (1AA) wird er einer

ihrer drez' Sekreta're. Ausgedehnte Reisen

fiihren ihn durch ganz Europa. In diesen
Zeiten lemt er Anarchisten wie Durruti
and Emma Goldman, Machno und Berk-

man, Rocker and Mfihsam kennen, um

nur einige zu nennen. I933 flieht er vor

den Nazis nach Paris. I 936, beim Ausbruch
des Franco-Putsches befindet er sick in

politischer Mission in Barcelona and

bleibt wa'rend des ganzen Bilrgerkrieges
in Spanien, wo ihn die CNT zum

Verantwortlichen der Auslands-

propaganda macht. Er bereist das ganze
revolutiona're Spanien und veroffentlicht
hien‘lber ein interessantes Buch,
,,Nacht iiber Spanien ”.

1939 flieht er in letzter Minu te nach

Frankreich, wird spiiter in terniert und

flieht erneut vor den herann'ickenden
deutschen Truppen. Er kann nach

Mexiko entkommen, wo er sich

niederlaflt. In der Folge bereist er in
verschiedenen Etappen ganz Latein—

amerika, hauptsa'chlich als Referent
fiirArbeiterbildung. Nach dem Kriege
setzt er diese Reisen fort, die ihn u.a.

nach Israel and Cuba fiihren, wo er

mit einem seiner jungen Hérer iiber
die Revolution streitet: Fidel Castro.
Nach der kubanischen Revolution
besucht er die Insel erneut, wird wegen
seiner Kritik jedoch ausgewiesen.
Schon in fortgeschrittenem Alter
erha'lt er einen gewerkschaftlichen
Bildungsauftrag fiir das In ternationale
Arbeitsamt in Genf, der ihnin den 50er

and 60er Jahren u. a. nach Athiopien
and Madagaskar filhrt. Anfang der 6Oer
Jahre lafit er sich als freier Schriftsteller
in Milnehen nieder und gibt etliche

Bilcher neu heraus. Seine Reise~ und

Vortragstiz'tigkeit hat er bis zuletzt nie

abgebrochen, sie filhrten ihn in den

letzten Jahren erneut nach Portugal.

Spanien, Israel, USA, Mexiko, Scnweden,
Osterreich und Ruma'nien. Zahlrezche

Rundfimk~, Fernseh— and Zeitungs'
_

interviews haben ihn als einen engqglerte”
Sprecher des Anarchismus, wze er 1h"

verstand, weit ilber Deutschlands

Grenzen hinaus bekannt gemach't.
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iiberall das A im Kreis. Das bedeutet nicht nur

Anarchismus: Es gibt heute iiberall, in allen

Stadten autonome Bewegungen. Auch unter

den Studenten. Das ware friiher unmoglich ge-
wesen! Oder zum Beispiel iiberall die autono-

men Stadtzeitungen! Das ist iiberall ein‘freiheit-
licher Geist. Diese Menschen sind darauf einge-
stellt, das, was friiher dutch das Gesetz gemaeht
und geregelt wurde, jetzt selber zu machen. Es

gibt freilich keine anarchistischen Federationen
in nationalem Rahmen mit hunderttausenden
von Mitgliedern, auch nicht in Frankreieh oder

Spanien, Wie friiher. Aber dafiir gibt es viele

selbstiindige Gruppen und Organisationen die es

friiher nicht gegeben hat.
— Siehst Du in dieser Vielfalt eine Bereiche—

rung?
— Ja, natiirlich. Und dafl die Menschen so sind,
ist der allgemeinen Entwieklung zu verdanken.
Ein Beispiel: Friiher war der Krieg hauptsiich-
lich eine Angelegenheit zwischen Armeen die
siclr bekiimpften und die Zivilbevolkerung war
relativ geschiitzt in ihren Mauern. Und damals
gab es nur den Pazifismus der biirgerlichen Ele-
mente und den Antimilitarismus in der Arbei-
terbewegung. Heute ist es umgekehrt: der Krieg
bedroht die Zivilbevolkerung mehr als die Ar-
meen, die Zivilisten sind die Geiseln. Und heu-
te sind in der Friedensbewegung Elemente, die
friiher nicht daran gedacht hitten, sich an so ei-
ner Bewegung zu beteiligen. Nicht mehr nur die

Jugend. Die Idee des Friedens hat also Fort—
schritte gemacht.

,,Jet2t sind wir sicher nicht in einem
revolutionéiren Klima!"

— Deine Kritiker werfen Dir vor, dais Du Dich
in dieser Sichtweise nicht von den Sozialdemo-
kraten unterscheidest, die auch alles positiv in-
terpretieren und die Ten‘denz stehe auf Besse-
'rung. Bist Du ein ,,reformistischer Anarchist”?
— lch kann iiber die Zukunft nichts sagen aber
ich kann etwas sagen iiber die Vergangenheit.
Es waren die Anarchisten, die im vorigen Jahr-
hundert fiir den 8~Stunden~Tag gekampft ha-
ben. Wofiir sielda damals kampften, war ja an
sich nicht der Anarchismus, sie wollten zu-

nachst den 8Stunden-Tag verwirklichen. Man
kann

von Parson, Fisher, Engel usw. nicht sa-

gen, sic seien keine Anarchisten gewesen weil
sie sich fiir den 8—Stunden-Tag einsetzten! Spii-ter wird es dann vielleicht einmal Gesetz wer-
den, abet das ist nicht, was die Anarchisten for-
dern, sondern erstmal die Verwirklichung. So
war es auch 'wahrend der spanischen Revolu-
tion: wir haben zuniichst die Kollektivierung
eingefiihrt, spfiter kam dann das Dekret. Aber:
wir Anarchisten waren ja nicht die Einzigen und
werden auch nie die Einzigen sein. Der Fort-
schritt vollzieht sich ja nicht so, dais alle Forde-

rungen fiir eine 100%ige Freiheit und die abso-
lute okonomische Gleichheit mit einer Revolu-
tion vollzogen werden. So geht der Fortschritt
nicht. Wie ich schon sagte: Elisée Reclus schreibt,
dais auch die Evolution ein Fortschritt ist und
Anarchisten sind nicht nur Revolutionfire son-

dern auch Evolutionéire. Und es ist nicht schwer
zu beweisen, dafi der evolutionare Fortschritt
ohne Gewaltanwendung stabiler ist und sich
[anger halt und weniger zu fiirchten hat, rijck-

; gangig gemachl zu werden als der Fortschritt
durch eine Revolution. Deshaib: man kann sa-

gen was man will, ich bleibe dabei — ich bin
sowohl fiir den Fortschritt auf friedlichem We-
ge, wenn es so moglich ist, tant mieux... abet
wenn es nicht moglich ist, dann bin ich fiir die
Revolution. Aber, und das ist wichtig: Jetzt
sind wir siche‘r nicht in einem revolutionfiren
Klima. Die Ereignisse in Polen zeigen uns, dafi
es in Zukunft in Rufiland zu einer revolutio-
niiren Vera'nderung kommen kann, vielleicht
aber erst im nachsten Jahrhundert.

Das Wasser kocht, eine Unterbrechung. Ich brii-
he neuen Kaffee auf, Augustin ist vom vielen
Reden durstig‘ Er plaudert mit meiner Freun-
din fiber ihren Beruf. Krankenschwester. Hos-

pitaler kann Augustin nicht leiden, sie machen
ihn krank. Ich fiberlege und mir fallt auf, dais
ich mich Von meinem eigentlichen Vorhaben,
den ,,Privatmenschen” Augustin Souchy- zu

erkunden, habe abbringen lessen. Mit Augustin
n i C h t fiber Politik zu reden ist schwer.

— Deine Memoiren lesen sich wie ein span-
nender Roman. Es ist immer irgendwas pas-
siert in Deinem Leben. Hast Du auch einmal
Ruhe gehabt, Mufie?
— Nein, eigentlich nicht und das habe ich auch
nicht gesucht. Wenn ich Muflre habe erscheint
mir das Leben iiberfliissig. Ich habe immer ver-

sucht, auch wenn die Situation nicht giinstig
war, mich zu betiitigen. Wenn ich etwas tun

kann, bin ich innerlich mit mir einig, sonst

nicht. lch habe 2.13. heute noch so viele Ange-
bote fiir Vortrage — alle kann ich nicht anneh-

men, aber ich mach’s trotzdem, soviel wie’s

geht weil ich dann selle, da erfiille ich meine
Ideen.

— Man hat Dein Leben umschrieben mit den
Worten ,,Ein Leben fiir die Freiheit”. lst Dein

,,Privat”-Leben dabei zu kurz gekommen? Man

liest in Deinen Memoiren nichts ijber Frau,
Kinder, Liebschaften...
—

...nun, das warja ein politisches Buch...
—- ...richtig. Darum frage ich jetzt mal danach.
— Naja... so Ende der 20er Jahre, 1926 ode:

28, ich war schon iiber 30, habe ich mich ver—

heiratet. Das heifirtz. nicht gesetzlich, natiir-

lich. Gesetzlich gelleiratet haben wir erst als

der Krieg ausb‘rach, aus praktischen Griinden.
Als Deutscher ware ich sonst ausgeliefert wor-

den an die Nazis. lch lebte damals zusammen

mit meiner Frau in Paris. Wir bekamen einen
Sohn damals. lch war dann in einem Inter-

nierungslager bis die deutschen Truppen kamen,
dann konnte ich fliehen. Ich schrieb das in mei—

nen Memoiren. Frankreieh war ja damals...

Und schon ist Augustin wieder in festen Erzéihl-

bahnen. Sein bewegtes Leben verleitet ihn nach-

gerade dazu, immer wieder die vertrauten Erleb-
nisse zu schildern, poiitische Analysen einzu-

flechten und es bewahrt ihn davor, allzu
menschliches zu erzahlen. Mich interessieren
aber mehr die banalen Alltagsabla'ufe, seine Ge-

fiihle, seine Angste, die Menschen die er ken-
nenlernte. Die ”grofien Geschichten" sind be-

kannt, ein jeder kann sie nachlesen. Ich bleibe

hartniickig...

— Wie hast Du Deine Frau kennengelernt?
Wie muis man sich fiberhaupt eine Beziehung
zwischen einem so bescha'ftigten Berufsrevolu-
tioniir und einer Frau vorstellen?
— Meine Frau ist die Tochter eines Pariser Ge-
werkschaftsfiihrers. Sie lebt iibrigens noch, auch
mein Sohn, beide in Paris. Ich habe auch noch
Kontakt zu beiden. Aber mein Sohn ist Astrolo-
ge oder sowas, er verkauft Horoskope. Naja...Wie gemgt: durch den Krieg mufite ich fliehen
nach Mexiko, und so haben wir uns eben ent-
fremdet...

7 ...ma] indiskret gefragt: War es eine Liebes-
beziehung? .

— Ja, regelrecht — — Wir waren naturlich nicht
verheiratet. Erst als der Krieg ausbraeh haben
wir uns verheiratet. Es war ein Gesetz gemacht
worden, dais Auslander aus Feindesland nicht
ausgewiesen wurden, wenn sie mit einer Fran-
ziisin vetheiratet waren.

—

Wie war denn so Dein Alltag mit Frau und
Familie?
— Wie jede Familie, wie jeder Haushalt.
— Aber Du warst doch ein sehr aktiver poli-
tischer Mann damals...

—

...Naja, sie war ja auch fiir die Bewegung!
— Was hast Du damals in Paris gemacht?
—

Na, ich habe geschrieben. [ch war Korres-
pendent diverse: anarchistischer Zeitungen und
habe auch Vortriige gehalten und so weiter.

FAUD intim

—. Deine Arbeit war also hauprtsiichlich Orga-msation und Schreiben.
‘

18, und auch sprechen. Das war folgender-
mafien: Nach meimer Riickkehr aus Skandim-

wen nach Ende dies 1. Weltlaieges kam ich
wreder nach Berlin. In Rufiland war die Re-

volution ausgebrochen und Lenin versuchte,
eme Internationale zu griiuden aber damals
waren die Kommunisten noch in den Anfiin-
gen und schwach; kleiner als wir, die wir die
FAUD (Freie Arbeiter Union Deutschlands)
gegriindet hatten. Darum rief Lenin auch die
revolutionaren Gewerksehaften auf, nach Mos-
kau zu kommen und an dem Griindungskongrefi1919 teilzunehmen. Die FAUD beschlofi, einen
Delegierten zu entsenden und das war ich. Da
war ich 1920 in Rufiland. ich schrieb damals
das erste Buch iiber die russische Revolution,das die Revolution ‘gegen den Zarismus bejahteaber die neue Diktatur vezneinte.

Jedenfalls wurde die rote Gewerkschaftsin—



tcl'mitionale 1 Jahr spiter gegriindet, aber ich

“’th mich dafiir ein, dais die Anarchosyndi-

kahsten sich nicht beteiligen und stattdessen ih-

re e‘Eene Internationale griinden sollten. Dies

SeSchah auch und ich wurde Sekretiir, der die

ArbEi‘en machen sollte und Rocker sowie

schaPiro.
‘ W35 Waren das fiir Menschen? Wie waren

Eufe Beziehungen, die Arbeitsabliiufe...
_

..-Naja das war, wie die Menschen im All-

gemeinen SO sind. Schapiro war Russe, aus der

Uloame SEbfirtig. Er kam aus LondOn, wo er

“iahmnd des 1. Weltkrieges so quasi der Selcre-

t?’ Kl")lJOtkins gewesen war. Er war speziell
fur die Slawischen Hinder zustindig und Rocker

mem angemein. Und wenn Sitzungen waren

Und 91' kam dann — er war ja ‘der Altere —— wur-

de
f” allgemein als der Selcretiir der 1AA (Inter-

nahonflle Arbeiter-Assoziation) angesehen.
Ab” die Arbeiten habe ich machen miissen.
‘

Wie mug ich mir das vorstellen: warst Du

def cinzige, der die Schreibarbeiten erledigt
hat Oder hattet Ihr noch Hilfskriifte?
‘

.Nein, ich war der einzige. Aber da ich

gle'chzeitig auch noch die Redaktion des

nSyl'ldikalist” (‘Wochenzeitung der FAUD)

hfufe’ k0nnte ich nicht alles machen und nach

“Inge" Jahren kam Orobén Fernandez und hat

(he s[Janische Abteilung gemacht und dann

kam auch noch Diego Abad de Santillzin, der

die Tochter von Fritz Kater heiratete, dem

Verlagsleiter des ”Syndikalist’fl Ich war also

praktisch der Sekiretiir. Ich wurde auch be-

zahlt und zwar mit dem Maurerlohn, den auch

die beim ,,Syndikalist” hatten, keinen Pfennig

mehr oder weniger. Wihrend Rocker und Scha-

piro, Fernandez und die anderen nicht bezahlt

wurden.

— Du warst also der einzige bezahlte Sekretir

einer Organisation von zeitweise 100.000 Mit-

gliedern. Wieviele Stunden hast Du so am Tag

gearbeitet?
—- Sooft es notig war, ich hatte keine gel-egal—

ten Stunden, keinen Achtstundentag. Ich albei-

tete immer so lange, bis alles geordnet war. Eine

Zeitlang hatten wir Schwierigkeiten mit den

Biiros. Ich hatte damals eine 3—Zimmer-Woh-

nung in Berlin und ein Zimmer war dann das

Biiro.

—— Der ,,Syndikalis
”

hatte kein eigenes Lokal?

_ Der ”Syndikalist” hatte ein eigenes Lokal

im Anschluflx an den Laden, d3 hatten wir eine

Buchhandlung und da waren zwei Zimmer hin-

ter dem Laden, da hatte die Zeitung die Reclak-

tion.
— Da miissen aber doch mehr Leute an der

Zeitung mitgearbeitet haben. Allein schon das
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Redigieren und Korrigieren einer Wochenzei-

tung mit literarischen und anderen Beilagen...
— Ja, da war noch ein anderer...

,,Landauer war nicht Ieicht zugfinglich"

— Du verstehst Dich als Schiiler Gustav Lan-

dauers. Wie hast Du ihn als Mensch erlebt'.’

- Ich habe ihn ja oft gesehen, auch in seiner

Wohnung in Berlin. lch .war damalls 22 Jahre

alt, er schon fiber 40. In Berlin war eine Ver-

sammlung, da sprachen Klara Zetkin und Gus-

tav Landauer zu den Wahlen. Ich ging hin und

habe mir heide angehort — Landauer gefiel
mi: besser. Ich erkundigte mich nach der Adres-

se der Gruppe und ging in das Biiro in der

Wrangelstrafie. Da war Max Miiller, der hat

die Zeitung ,,Der Sozialist” mit der Hand ge-

setzt, er war Schriftsetzer. Aber wir hatten

keine Druckerei. Es gab einen Dmcker, der sie

uns billig druckte. Dann batten wit alle Wochen

Sitzungen und da kam auch immer Landauer

hin und dort habe ich ihn niher kennengelemt.
Ich war damals einer der Jilngsten und ging

dann zu ihm hinaus wo er wohnte und brachte

Manuslcripte oder holte etwas ab und wir ha-

ben iiber Artikel und Probleme debattiert.

— Wie wiirdest Du ihn als Mensch beschreiben;
war er ein abgeschotteter Philosoph oder eher

'leicht zugiinglich?
— Nein, nicht so leicht zugi'mglich; Zum Bei-

spiel mit ihm und auch mit dem Setzer waren

wir immer per ,,Sie” und zu den anderen sag-

te man ,,Du”. Er war ein lntellektueller, auch

ein Philosoph. Er entwickelte seine eigene so-

zialistische Philosophie.

Augustin erhebt sich, geht zu seinem Biicher-

schrank und zieht die gebundene Sammlung
des ,,Sozialist" heraus. Nach einigem Suchen

findet er eine kleine Broschiire gegen den Krieg,
die Landauer vor dem 1. Weltkrieg in Masseu-

auflage verbreiten wollte, was jedoch verbo-

ten wurde. Augustin erzahlt, das Tonband ist

abgestellt. Dann sucht e1 nach einer Broschiire

die er seinem Sohn vererben wollte, findet sie

aber nicht. Sein Sohn... Als Augustin nach

Mexiko emigrierte war sein Sohn schon 23 Jah-

re alt. Nur einmal erwéihnt er ihn in seinen Me-

moirenz, als er in den Zwanzigern in Berlin ei-

nes Tages nach Hause kam und einen fremden

Spanier im Wohnzimmer vorfand, der ‘den

Sprofiling auf den Knien hielt und ihm revo-

lutionfire Lieder vorsang. Das war Dunuti.

Augustins Kind sp‘ielt hie: auch nur die Rolle

einer Uberleitung zu einem anderen politischen
Theme. Was war Augustin fur ein Mensch, wie

war er als Vater und Ehemann? [st es ihm wirk-

lich so unwichtig oder mag er nur nicht daniber

reden’.’ Leidet er darunter, dais er sick so wenig

um seine Familie kiimmern konnte, dafi er sich

th ,,entfremdete” wie er sagt?

Wenige wochen spater lerne ich Jean Sou-

chy, den Sohn, kennen. Es ist ein trauriger An-

lalS: die Erbschaft Augustins mufls geordnet wer-

den. Jean ist ein vitaler Chaot, spritzig und

nervos, wirkt 20 Jahre jiinger als er ist. Er hat

wine Ideen im Kopf von aufierirdischen We-

sen die vor Urzeiten unsere Erde lbefruchteten

und betreibt archiiologische Studien. Dariiber

schreibt er Biicher. Die Ahnlichkeit mit Augu-

stin ist also nicht nur iiufierlich... und auf

seinen Vater lafit er nichts kommen: ”Main

VateI war ein hervorragender Mensch. Er hat

mi: alles gegeben und gezeigt und mich viel

gelehxt. Ich habe ihm viel zu verdanken...”

Der Dritte Kaffe kocht. Das Tonband léuft

wieder.

— Was wiirdest Du eigentlich als Deine Heimat

bezeiehnen? Bist du irgendwo zu Heuse?
— Mexiko wiirde mi: landschafthch wohl am

besten gefallen.
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— Warum bist Du dann fiberhaupt nach
Deutschland zurijckgekehrt? Du hast hier doch
viel Schlimmes erlebt und die Welt stand Dir
offen.
— Naja, ich kam nach Deutschland ja schon
vorher zuriick bevor ich mich wieder hier nie-
derliefi und hier konnte ich meine Tatigkeit
mehr entfalten. Nicht so in Lateinamerika. Ich

hatte ja fiir die Gewerkschaften viel zu lange
gearbeitet.
— Hatten Du und Deine Vorkriegsgenossen
nach dem Kriege eigentlich keine Plane, die alte
1AA wieder zum Leben zu erwecken?
— Nein, damit haben wir uns nicht beschaftigt,
aber die 1AA wurde ja spiiter wieder ins Leben

gerufen. Allerdings, zuniichst war da ja Miiller-

Lehning, nach 1933. A15 ich in Berlin raus-

mufite wurde das Sekretariat nach Holland ver-

legt und der einzige Mann der in Holland dafiir

zusta'ndig und fzihig war, war Artur Muller-

Lehning. Also wurde er Sekretiir. Und ich

blieb in Paris. Er hat dann die Beziehungen mit

Schweden, das auch neutral bleib, gehalten und

natiirlich mit Spanien. Man hat das Sekretariat
auch zeitweilig nach Spanien verlegt aber das

klappte nicht und so ging es dann wieder nach"
Holland zuriick. Ich war dann schon in Mex'iko.
Und nach dem Kriege war zum Beispiel die me-

xikanische Sektion ‘in einer schwierigen Lage
und trat der neuen IAA nicht mehr bei.

Aber die alten Leute der 1AA die ich von

vorher kannte, die kannten mich noch und ich

sie und wir hielten Kontakt und betiitigten uns...

...und Augustin erzahlt, wie ihn der mexikani-

sche Anarchist Flores Magon mit revolutiona-

ren Generfilen und Gewerkschaftern bekannt-

machte und ihn einlud, fibers Land zu ziehen und

Vortréige zu halten. Und so kommt es, dais Au-

gustin Souchy als Anarchist und Bildungsbeauf—
tragter vor Soldaten und Tagelijhnern, vor spi-
teren Gouverneuren und Indios fiber die spani-
sche Revolution, die européiischen Volkshoch-
schulen und die Befreiung der Menschheit vom
Joch der Unterdriickung reden darf...

Ich denke an die Fotos aus jener Zeit und
versuche erneut, mit den Menschen Souchy
plastisch vorzustellen. Ich kenne ihn nur als a1-
ten Mann, denke abet an die Bilder, wo er mi't'
Strohhut und Machete

'

auf dem Maulesel
dutch den Busch Ieitet, mit Pfeil und Bogen
bei den Indianern ‘Fische schiefit, auf einer
Fete das Tanzbein schwingt...

— Was hat der ,,Mensch" Souchy aufier schrei.
ben, Vortréigen, Sprachen, Reisen und Politik
noch fijr Hobbys?

,,Dumme .Liebeslieder haben mich
me Interessiert."

— Zum Beispiel Musik, aber da bin ich sehrselektiv. Am meisten gefallen mir Mozart undBeethoven. Dumme Liebeslieder und so wei-
ter haben mich nie interessiert. Auiierdem war
ich em sehr guter Turne . Ich stieg auf einenTrsch, machte einen Salto Mortale und standauf der Erde. Auf den Handen zu laufen wareine Leichtigkeit fiir mich. Noch in den 50er-Jahren wiihrend meiner ersten Reise nach ls-
rael, bin ich auf den Handen durch einenKlbuzz gelaufen. Die Genossen sagten laBdas doch, Du wirst Dich verletzen. Hal; ich

aber nicht. Handstand gegen die Wand habe

ich noch bis letztes Jahr gemacht, als ich mit

in Stockholm den Arm brach. Ich habe jetztImmer noch Schmerzen, abet wenn die Schmer-
zen ganz aufhoren, werde ich es wieder versu-
chen. Fiir Sport war ich immer. Nicht fiir Fufi‘
ball, das hat mich nicht interessiert. Theater
habe ich auch gem, aber auch nicht alleS-
Heute mit meinen Augen sowieso nicht mehr,
aber es gab Theaterstiicke die mi: gefielen.
— Du orientierst Dich mehr an der Klassik?
— Ja.

.—
Ich habe Dir viele Fragen gestellt. Willst Du

Jetzt mal zur Abwechslung eine stellen oder
noch etwas Abschliefisendes bemerken?
—

Abschliefiend mochte ich noch folgendeS
sagen: dab das Ideal des Anarchismus nicht ei-

ne Gesellschaftsordnung sein wird, die sich auf
em ganzes Land in der gleichen Weise bezieht-
Es wird ahnlich sein wie in Spanien in den CO‘

lectividades Oder in Israel in den Kibuzzim:
wer freiwillig mitmachen will, der ist bei def

Griindung einer solchen Gesellschaft willkom'

men. Damals, in Spanien, da war der Anar-
chismus variabel, in jedem Dorf verschieden.
aber es war doch ein Ganges...
—

...darin liegt ja auch eine Starke des Anar‘
chismus...
—

...ja, eben!
a: a: x:

Horst Stowasser

Anarch. DokumemationS-
zentrum (adz), Werzlar



Die‘ lange Hoffnung

Ei" Video der Freiburger Medienwerkstati
Am 14.3.1984 um 22.40 Uhr waren sic irn

ZDF zu schcn: Clara Thalmann und Augustin

Souchy auf ciner Reise in Spanien, dem Land
dCS Bfirgcrkricgs von 1936-39; auf einer Reise

im Friihsommer 1983 an die Orte, wo sie da-
mals in den Rcihcn der spanischen Anarchi-

StCn fiir ihrc Hoffnung auf gcsellschaftliohe
Befmilmg durch dic sozialc Revolution
kiiml’ftcn und dann im Kampf gegcn Stalini-

Stcn und schlieBlich Francos Faschisten unter-

lagen; — beglcitct von einem Filmkollektiv der

Medicnwerkstatt Frciburg.
Wir konntcn die zwei alten Lcute dabci be-

Olmchlcn, wic sic spanische Orte auf dcr Su-

CI‘C “36h Spurcn von damalsdurchreisten; Or-
te, in dcncn die Landarbcitcr die Grundbesit—
zcr vertricbcn hatten und das Land gemeln-
sum in Kollcktivcn bebauten; Orte, in denen

SOgnr das Geld abgcschafft wurde und die Le-

l’Cnsmittcl und andcrcn Gebrauchsguter fiber

Gutscheinc vcrtcilt wurden; wo alle Teilnah-
"10 frciwillig war — wer lieber alleine wrrt-

Schaflctc, konntc das weiterhin — aber ge-

mCinsam )Imachte es mehr Spafl«, crzfihlt Cla-

m SCthnzelnd; wo keine Zentralstellen die

Befriedigung dcr Bediirfnisse iiberwachten,

und SiCh die Landarbeitcrfrauen vom zum er-

StCn Mal crlcbtcn UberfluB an Schuhen fiber

Jflllrc hinaus cindecken konnten, ohne Angst,
dag CS ihncn wicder gcnommen wurde. Orte

m

aber auch, an denen die Front verlief, wo ge—

schossen wurde, und schlieBlich solche, an de-

nen sich die, die nicht fliehen konnten oder
wolltcn, lange Jahre verslecken muBten, blS

sie dann doch verpfiffen und emdeckt wur—

den, gefangen genommen und gefoltert wur-

den; Orte, an denen die Genossen noch heute

nur hinter vorgehaltener Hand zu reden wa-

en.
.

.
.g

Was sie an Spuren finden, ist kaum srcht—

bar; nur weniges entspricht den Frvvartlungen
an Vorzeigbares. Die Spuren, die Sle linden,

die Menschen, die nocli aus eigener Erfah-

rung berichten konnen, smd rnehr Zeugen der

Unterdrfickung ihrer Geschichte als der Ge-

schichte selbst.
.

“

Die Geschichte lebt im Film in den erzahlen-
den Personen auf. in den Gesprachen _zwr-
schen ihnen. Sie existiert in ihnen, m ihrer

Erinnerung~ und in den Film—, Buld- und Tan-
bandaufnahmen 'der CWT-Archive. Der-Film
kann daher nut (and tut darin reeht) diesen
beiden alten Menschen zuhoren, Sie bei ihren

Erinnerungen begleiten, die an
Ort und Stelle

plastischer werden, als batten Sie dasselbe lirer
in irgendeinem Interview Oder Vortrag geau-

Bert.

- Rezension

Clara Thalmann, die in der Kolonnc Durru-

ti kémpfte, »weil ich ja schliefilich sable/Jen
konnte« und Augustin Souchy, der von den

Nazis ausgeburgert, »als Spanier unter Spani-
ern« in Barcelona fur die CNT arbeitete und

die sozialé Revolution, die spontan fiberall in

Katalonien stattfand,aufmerksam verfolgte —

entspricht;das, was sich dort ereignete, doch

seinen eigenen Vorstellungen von einer

selbstverwalteten, befreiten Gesellschafl.

Diese soziale Revolution und ihre Erstickung
durch Stalinisten auf der einen Seite und

GroBgrundbesitz, Kapital und Kirche auf der

anderen, die sich hinter Franco verschanzten,
ist das eigentliche Thema des Films — auch

wenn davon wenig sichtbar wird.

Aber der Eindruck von der damaligen Befrei-

ung, von der plotzlichen Bewegung in der spa-

nischen Gesellschaf‘r, lebt doch im Film auf: in

den Augen der beiden Alten, ihrer trotz kor-

perlicher und altersbedingter Schwachen fun-

kelnder Vitalitat; in den begeisterten, tanzen-

den Menschenszenen der eingearbeiteten
Filmdokumente. Der Enthusiasmus des Auf—

bruchs in eine bessere Zukunft ist plastisch er-

fahrbar.
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Umso ernfichternder die Menschen und

Bilder von ‘heute — gezeichnet von 40 Jahren

Repression. Sicher gibt es auch die Jungen,
lmma Montrey~ die Dolmetscherin ist nur ein

Beispiel, — Aufnahmen von der1.Maidemon-
stration in Barcelona zeigen sie. Aber die so-

ziale Revolution ist nicht ihre Geschichte. lm

Spanien des Felipe Gonzales stehen andere
Themen auf dcr Tagesordnung. Und ffir die
CNT-Ffihrer der Tischrunde im Film ist die

Erfahrung von Haft und Folter in Francos Ge-

fangnissen noch immerlebendig. Die Repres-
sion hat die heutige CNT gepragt: die Graben-
kampfe zwischen den verschiedenen Flfigeln
sind Ausdruck dessen, daB unterschiedliche
historische Erfahrung, verschiedene pcrsfinli-
che und soziale Ausgangspunkte schwer ver—
mittelbar aufeinanderprallen. ,Der Relen-
sent, der hier mehr erwartet, hat von der Rea-
litat des gegenwfirtigen Spanien keine Ah-
nung.

Wer auf der anderen Seite bei dem Film
Langeweile empfindet, ihn >>langatmig«
nennt, sollte einmal fiber seine eigenen Sehge-wohnheilen — und fiber sein Verhaltnis zu al-
tcn Menschen nachdenken. Wenn ,,0bi“ in

GRASWURZELREVOLUTION,
Nr.83, S. 25 schreibt, dal3 der 91jahrige Augu-stin ffir dieses Filmunternehmen wohl doch
schon zu alt gewesen sei, ist dies ein Ausdruck
seiner eigenen fehlenden Geduld, sich auf alte
Menschen einzulassen.

Die Filmgruppe der Freiburger Medien-
wcrkstatt ging dagegen Von der Pramisse aus-

»(lafl wir Clara und Augustin nicht unseren

Anspriichen oder gar klischeehaften Erwar—
lungen unterwerfen wollten, dafi wir ihnen
Raum lassen, uns bildnerisch an ihre Erziz'hl-

‘

besonderh-eiten, (Lh. den Erzc‘r'hlformen alter
Mensa/zen annfihem. Dies bedeutet konkret:

ihnen zuzuhéren, undmiteiner ruhi‘gen Kame-
ra zuzusehen, mit der dafiir notwendigen Zeit
Lind Geduld. Das wiederum heiflt: Raum las-
sen, Dinge sich entwickeln lassen, Menschen
ausreden, Menschen nachdenken lassen...
Was damit intendiert war, ist, die Dinge zu zei-
gen, wie sie sind und nicht, wie wir sie sehen
Oder sehen wollen.«

Wer stattdessen oberflachenhafte Perfek-
tion erwartet und den Film als Agitationsmit~
tel einsetzen mfichte, wird natfirlich ent-
té‘iuscht sein. Augustin und Clara erscheinen
so, wie sie sich geben, >>ungeschminkt<<, un-

einheitlich und dadurch freundlich akzeptiert.
Ihr eigensinnig geffihrter Dialog fiber die Rol-
le der Gewalt im Bfirgerkrieg zeigt das nur zu

deutlich.

Da beide einen vollig verschiedcnen Gewalt-
begriff haben — Clara den gangigen: Gewalt ist
das Gegenteil von friedlichem Verhalten, —

Augustin: Gewalt ist nicht gleich Gewalt, son-

dern nur dann eigentlich Gewalt, wenn sie im
Kontext von Macht und Unterdrfickung steht
— konnen sie sich nicht einigen. Dieser Wider-

spruch wird vom Film nicht zugedeckt. Clara
wendet sich mit resigniertem Schulterzucken
von dem in ihren Augen unbelehrbaren, starr-

sinnigen Augustin ab.

Der Film ist also ffir alle die interessant, die
sich ffir die beiden Personen interessieren —

und zwar fiber ihre >>Programme<< in ihren Bfi-
chern hinaus. Er gibt AnlaB, den Bfirgerkrieg
aus der Perspektive des Alltags der Revolu-
tion heraus zu betrachten — einmal nicht aus

dem Blickwinkel des heroischen Frontkamp-
fers der lnterbrigaden. Er gibt AnlaB fiber die
Rolle der Stalinisten bei der Zerschlagung der
sozialen Revolution nachzudenken.

Friederike Kamann

Der Film ist auszuleihen fiber: Medienwerkstatt

Freiburg, Konradstr.20, 7800 Freiburg (Verleih:
VHS, 50.-DM)
Augustins und Claras Bficher sind beim

TROTZDEM-VERLAG, Obere Weiber-

markstr.3, 7410 Reutlingen zu bekomrnen:
— Paul und Clara Thalmann: Revolution ffir die

Freiheit, 20.- (Restauflage des Association—

Verlag', danach soil mit Clara eine Neuauflage
entstehen).
— Augustin Souchy: Nacht fiber Spanien, 16.-

DM
— Augustin Souchy: Vorsicht Anarchistl. 17.-

DM
— von Souchy erscheinen noch 1984: ~k Erich

Mfihsam (1936 auf spanisch, von Augustin
fiberarbeitet und erstmals auf deutsch); * Rei-
sen durch die Kibbuzim (eine von Augustin ge-
kfirzte Fassung seines Buches ,,El Nuevo Isra-

el", ebenfalls erstmals auf deutsch — beide

Uberarbeitungen nahm er in den letzten Mona—
ten ’83 bis unmittelbar vor seinem Tod, am

1.1.84, vor.

— Die Iange Hoffnung: die Medienwerkstatt

Freiburg konnte eine Vielzahl ihres Interview—
materials und Bildmaterials im Film nicht unter—

bringen; — da dieses Material nicht weniger in—

teressant ist, bereiten zwei Medienwerkstatt’ler
einen Photo-und Textband zur Raise vor, der
aller Voraussicht nach noch zum Herbst er-

sch‘einen kann.
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>>Mein Gemflt brennt heiB wie Kohle<<

Sigurd Wendland

‘

flie Berliner Vaganten-Buhne mit einer

Erich Miihsam-Tcxtcollage
o Rolf Kauffeldt’s neues Muhsam Buch

Erich Mfihsam wird erfreulicherweise zum

Daucrthcma bundesdeutscher Feuilletons,

killtuTCllcr Radiosendungen und nun auch

W'edcr V011 Theatern. Nach Klaus Haags

”Manchc mégen’s Muhsam«, Alexander Lip-
Pings >>War einmal ein Revoluzzem, nach der

>>Brecht-Miihsam-Bande« der Longo Mai-

TruPPC 11nd Lorenz/Miirchens »Aus Dur wird

“on, Hus haben Soll« jetzt also die Vaganten-

"1190 in dCr KantstraBe unter der Re’gie von

Pong Heiland. Auch wenn bei solchen Auf—

uhmngcn biswcilen der Satiriker und Ironi-

if,“ den politisch-radikalen Mfihsam in den

Intergrund driingt, so scheint doch genfi-
gend von seiner Lebendigkeit durchzukom—

Hie”, Um Sich iiber dicse Wiederaufnahme in

Omen Spielplan zu frcuen. Die Rocksangerin

d‘lSe Fabu interpreticrte den »Revoluzzer«,
Cr kllrzlich in der authentisch-unschlagbaren
rltCrPrctation von Augustin Souchy auch im

F 2“ hdrcn war.

\,

V

[weutschlam gegen Terror

' ”DLICH1:O!

Miihsam hielt mit der Vagantenbfihne als

>>Liibecker Dramatiker und widerborstiger

Anarchist<< Einzug in die >>BERLINER
MORGENPOST« (173 000 Auflage) und die

>>BZ<< (308 000 Aufiage). In der >>BtILD-Ber-
lin« (152 800 Aufl.) blieb er allerdings ledig-

lich ein >>politischer Redner, der 1m KZ von

der SS ermordet wurde<< und in der >>WAHR-

HEIT« (SEW-Organ) freute sich der Kultur-
teil eben iiber einen >>sozialistischen Schnfts-

teller<<. Auch trotz dieser noch immer vorhan-

denen Schwierigkeiten mit dem inzwischen

wohl bekanntesten deutschen Anarchisten

muB doch auffallen, wie sehr sich Mfihsam be—

reits durchgesetzt hat: So schreibt Hellmut

Kotschenreuther im >>TAGESSPIEGEL<<z

“Er war Kabarettist, Cafe’hausliterat und Dich-

ter, vor allem aber war erAnarchist im eigemli—

Chen Sinne des Wortes: allergisch gegen alleS,

was nach Autoritfit, Herrschaft und Gewalt

roch . . .”; so Felix Erik Laue in der »WELT

AM SONNTAG<<2 “Daheben erscheinen

Kiz'stner und Tucholsky gleich eine Nummer

kleiner, mindestens haben sie bei ihm gelemt.

So eine trej‘fsichere historisierende Formel wie

‘Bismarxismus’ soll einem erst einmal einfal-
n

len.

von Wolfgang Haug

40 Miihsam-Texte stellt Doris Heiland bis

Ende April ’84 vor und 1am dabei den Schau-

spieler Joachim PukaB als Literat mitten in

der satirischen Vergniiglichkeit auch iiber den

Bismarxismus philosophieren.
NaturgemfiB weniger auflagenstark als die

bundesdeutsche Rechts—Presse bleiben
'

die

Buchveréffentlichungen: der Luchterhand-

Verlag wagte von »Ich bin verdammt zu war-

ten in einem Burgergartem (August 1983) im-

merhin jeweils 5000 Exemplare pro Band und

eine 2.Auflage ist bereits in Sicht. Der Fink—

Verlag getraute sich 3000 Exemplare von Rolf

Kauffeldt’s »Erich Miihsam<< (November

1983), einer auf die Bohemezeit konzentrier-

ten Biopgraphie, aufzulegen. (Zum 50.Todes-

tag Miihsams legte der Guhl-Verlag im iibri-

gen seine ‘Miihsam-Kassette’ ein zweites Mal

auf; im Trotzdem—Verlag Reutlingen er-

scheint im Juni erstmals auf deutsch Augustin

Souchys »Erich Mijhsam — Ritter der Frei-

heit<< von 1936 und auch Reclam’bereitet fiir

den Mai einen Gedichtauswahlband vor, den

der Freiburger Jfirgen Schiewe herausgibt.
Was noch fehlt — und das geht an die Adres-

se der DDR-Herausgeber Christlieb l-Iirte

und Wolfgang Teichmann —, ist eine Edition

von Muhsams Tagebflchern, die ungenutzt
und fiir West’ler noch immer unzuganglich im

Archiv der Akademie der Kiinste schlum-

mern. Vielleicht sollten die Marmoranarchi-

sten aus dem norditalienischen Carrara ma]

mit Devisen winken, — bekanntlich tut dies

derzeit Wunder. Oder liegt’s nur daran, daB

noch niemand einen Ausreiseantrag fur Mfih—

sams NachlaB gestellt hat?

Nachdem die Mehrzahl der Texte Miihsams

greifbar scheint, beginnt nach und nach auch

die geistige Auseinandersetzung mit Miih—

sams Anliegen. Rolf Kauffeldt’s »Erich Miih-

sam — Literatur und Anarchie<< beleuchtet

Miihsams politisches und literarisches Schaf-

fen zur Bohemezeit auf annahernd 400 Seiten,
mit einem sehr ausffihrlichen Anmerkungsap-

parat. Interessant ist Kauffeldt’s These von

der friihromantischen Wurzel des Anarchis-

mus; von der Antizipation des befreiten Men-

schen durch den Kilnstler.

In Mfihsams Augen sind solche Kiinstler in

seinen Freunden, den Berliner Bohemians
Paul Scheerbart und Peter Hille, verkérpert.
Aus dieser Einschatzung leitet Kauffeldt das

fiir Miihsam so charakterisierende Kunstver-

standnis der >>Tendenz-Poesie« bzw. der

>>Kunst als Waffe<< ab. Miihsams Scheerbart-

Rezeption wiirdigt dessen Methode mit utopi—
scher Dichtung die reale Welt lacherlich zu

machen, um deren Werte auszuhohlen. Die-

ses Kapitel gehort zu den starksten (und

schijnsten) im Buch von Rolf Kauffeldt und

beleuchtet nicht nur eine wichtige Entwick-

lungsphase Miihsams, sondern macht auch

neugierig auf Paul Scheerbarts groteske Ro-

mane.
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amiss «email
Vefifleb anar—

Chisfischer litmiur
"bl 28

5270 gingersbacbsf

Vor genau 50 Jahren wurde Erich
MUhsam im KZ Oranienburg umge—
bracht. Im folgenden eine Aus—
wahl aus seinen Werken 4'

Die Freiheit als esellschaft-
liches PrinziE, Ems-Kopp Verlag20 5., DM 0,80

‘

Der Geist der Freiheit ( 1! Auf—
sfitze

, Libertad Verlng, 3? 5.
DM 2,50

Die 'llefreiun der Gesel].schnft
vom Staat. Volksausgabe, 11h S.

DM 5,00

MUHSAM—Knssette (Verlag Klaus
Guhl

, enthfilt insgesamt 0 “fin-
de. u.n.:

Gedichtsnmmlung, Un—
politisehe Erinnerungen ,

.. llrief—
bande

, Epen. DM 58,00
Die Freivermfihlten (Schanspiel)
Verlag Klaus Guhl, 56 5. DH 5,00
Gerechti keit fur Max H512, Ver—
1ag Klaus Guhl, 80 5. DH “.00
FANAL (kompletter Reprint der
Zeitschrift Nfihsnms 1926 - 1933)'5 Bfinde, Impuls Verlag,DM 80,00
”Ich bin verdammt zu warten in
einem Diir er arten" (Gedichte,
Stiieke, Prnsa7Literarische und
politische Texte) Luchterhand,'9 Blinde. je 19B 5., je DM 111,80
Staatsverneinun (8 Zeitungsar-tikel von Miihsarr: 1906 - 1930)Ahde. 80 5., DM 5,50
Manche haben's Miihsam - Eine
biografische Revue in Szenen
iiber‘ Erich Hiihsam von Klaus
liaag, Verlag Mink. 1’18 S.

DN 9,50

Unser Gesamtprngramm und regal—
mh'lliges Antiquariats- unrl Neu—
heiteninfo auf Anfrnge.

Leider fibertragt Kauffeldt anschlieBend
die individualanarchistischen Ziige der Beob-
achteten Hille und Scheerbart — bzw. der Stir-
ner- und Nietzsche—Rezeption im Kreis der
»Neuen Gcmeinschaft<< — auf den Beobachter
Miihsam. Diese Uberbetonung (ein EinfluB
war zweifellos vorhanden) des individualanar-
chismus resultiert aus dem herkommlichen
Verstiindnis der Boheme, der in Geschichte
und Literaturwissenschaft zumeist ausschlieB-
lich individualanarchistische Theorien und

Verhaltensweisen zugeschrieben werden. Un-
terstiitzt wird diese einseitige Interpretation
durch das Faktum, daB von Anarchisten wie
Miihsam die Sozialdemokratie vollig abge-
lehnt wurde. Aus beiden “Beobachtungen” ——

entwurzelte gesellschaftskritische Individuen
einerseits und einer ablehnenden Haltung ge-
geniiber Massenparteien andererseits — wird

unversehens ein Individualanarchismus kon-

struiert, der in dieser Form nur fiir ganz weni-

ge Schriftsteller (z.B. Anselm Ruest, John

Henry Mackay, Salamo Friedléinder) zutraf.

Ffir Miihsam u.a. sind diese beiden Kompo-
nenten nicht aussagekréiftig genug, um kate-

gorisierende SchluBfolgerungen zuzulassen.
Er wandte sich friihzeitig an alle politisch und

sozial Unterdrfickten; eine Position, die ab-

strakt immer die Massen, und gerade auch das

Proletariat, miteinschloB. Konkret sah Miih-

sam jedoch ganz realistisch, daB der GroBteil
der deutsehen Arbeiter von der Sozialdemo-
kratie auf Ruhe- und Ordnungsparolen einge-
schworen war und wenig Hoffnung aufradika-
Ie Veranderung lieB. Aus dieser Erkenntnis
erkléirt sich Mfihsams satirisehe Spitze gegen
die Sozialdemokratie, sein Enthusiasmus
fiber die unbekiimmcrteren Italiener genau-

.so, wie seine spiitcrc Hinwendung zu der sich

im 1.Weltkrieg radikalisierenden Arbeiter-

schaft. Man unterschiebt eine Entwicklung
von Boheme zum Riiterepublikaner, vom in-

dividuellen Rebellen zum anarchokommuni-
stischen Revolutioniir, die es in diescr vercin-

deutigten Form nicht gcgeben hat. Miihsam
hat sich zweifellos veri‘mdert, und cr hat sich
der sich verandernden Umwclt wéihrend und
nach dem 1. Weltkrieg anzupassen gewuBt.
Seine Ironic wurde bisweilen Aggressivitéil,
seine Wortgefechte (noch vor Gericht 1919)
wurden zu mehr grundséitzlichen Gesell-

schaftsentwiirfen; und so ist es kein Zufall,
daB heiter frohliche Stiicke um Geldnot oder
Freie Liebe am Anfangund die fiir den Nach~

68er-Anarchismus so wichtig gewordenc
Schrift »Die Befreiung der Gesellschaft vom

Staat<< am Ende seines Schaffens stehen.
Trotzdem darf ruhig angenommen werden,
daB sich seine Grundeinstellung nicht we —

sentlich veréindert hat. Miihsam erkliirt es

selbst, wenn er Landauers Schrift »Von der

Absonderung zur Gemeinschaft<< als cin-
schneidende Lektiire erwiihnt. Gustav Land-
auer jedoch als Bohemian einzustufen, hieBe
seine Herkunft aus der SPD-Abspaltung der

>>JUNGEN<<, seine Entwicklung zum Arbei-
teranarchismus (Londoner KongreB) und sei-
ne Tiltigkeit als Herausgeber des >>SOZIA-
LlST<< fibergehen. Landauer stand nicht unter

dem EinfluB der Boheme, sondern er beein-
fluBte 'seinerseits; er vor allem brachtc um die
Jahrhundertwende bis zum 1. Weltkrieg die
theoretischen Entwiirfe Proudhons und Kro-

potkins in die deulsche Linke, fibersetzte die

Originaltexte und beeinfluBte sowohl den

NM

deutschen Arbeiteranarchismus wie den intel—
lektuellen Anarchismus in Bohemekreisen.
Die Trennung zwischen Boheme und Arbci-

teranarchismus wird mit den Namen Stirncr/
Nietzsche und Bakunin umschrieben, weniger
ausgepragt bei Kauffeldt, umso mehr bei eher

marxistisch orientierten Literaturwissen—

schaftlern, die zu Mfihsam etwas veroffent-

licht haben (z.B. Féihnders/Rector, Peter,

Hirte usw.). Diese Trennung mag in grobefl
Ziigen richtig sein und fiir den erwéihnten klel-

nen Kern von Nur-Schriftstellern zutreffcn;

andere hat sie nur tangiert. Sie wurden von

dem weitergehenden EinfluB Kropotkins u.a.

fiber Landauer— spfiter auch von Emma Gold-
mann und Errico Malatesta gepréigt. Ein Um-

stand, der bislang in allen Miihsam Darstel—

lungen unbemerkt blieb, weil zu wenig VOn

anarchistischer Theorie her geforscht wurdc.

Nachvollziehen 1513: sich fiir Miihsam diesc

Entwicklung fiber seine Mitarbeiterschaft an

anarchistischen Zeitschriften. So vertrat

>>DER ARME TEUFEL<< in Berlin oder dcl'

»WECKRUF« in Ziirich keinen lndividualan-

archismus. Nieht einmal Senna I-IOy’S
>>KAMPF<< bei dem die Mehrzahl der Mitar—

beiter aus der Berliner Boheme kamcn (213‘
Else Lasker-Schiiler, Franz Pfemfert, Peter

Hille, Paul Scheerbart, Erich Miihsam oder

Gustav Landauer), laBt sich auf dicse LiniC
zuriiekfijhren. Dazu begeisterte sich dcr l-lcr-

ausgeber Hoy (d.i. Johannes Holzmann) viel
zu sehr fiir die sozialen Bewegungcn seiner

Zeit (Ruhrgebietsstreiks, Propaganda fiir den

Generalstreik, Enteignungsaktionen mid
Aufstéinde in Polen und RuBland). Hoy W1c

Miihsam, Landauer oder die Fiihrer dcr AFD

(Anarchistsche Federation Deutsehlands) bc—

suchten vor dem 1. Weltkrieg auch rcgclmii‘
. Big die Veranstaltungen der SPD, oder DC'

monstrationen, um dort als Gegenredner auf-
zutreten. Diese SeiteMilhsams kommi in fast
alien bisherigen Darstellungen cles friihcn
Miihsam zu kurz, weil das schon abgedroschc-
ne (dcnnoch sympathische) Bild vom Cafe-

hausliteraten doch zu offentlichkeitswirksam
war und ist; — und weil er aus seincn friihcfl

Schriften allein. nicht vollstandig hcgriffcn
werden kann. Auch hier wieder (lie Fragc
nach den Tagebiichern, aber auch nach Poli—

zeiberichten, die in Potsdam archiviert sind (’
auch die von anderen deutschen Anarchistcn

fibrigensl), damit das schiefe Forschungshild
durch Miihsams konkrete politische Tagcsak—
tivitéiten zurechtgeriickt werden kann.

Kauffeldt hat diese Seite vernachlz’issigi ,
dil'

fiir aber mit seinem 4. Kapitel >>Phantasic und
Lebenslust — Zur Bedeutung der friihen litera-

rischen Freundschaften zu Paul Scheerbarl
und Peter Hille und Mfihsams Jean Paul-RC‘

zeption« etwas grundlegend Neues unter dcn

Mfihsam—Veréffentlichungen herausgearbei-
tel und damit zweifellos eine Liicke gcfiillt.
Weitere Bearbeitung batten die Freundschaf-
ten zu Johannes Nohl, Senna Hey, Dr. RH'

phael Friedeberg, Harms Heinz Evers, Mar-

garcte Beutler, Albert Weidner etc. vcrdicnt.
Auch die Methode, Starker danach zu fragcfh
was Miihsam rezensiert und empfiehll und \viC
dies mit seiner Auffassung von 'l"endenzkunSt

jeweils in Einklang steht, wurcle vor Kauf-
feldt’s Veroffentlichung bislang kaum gc’
nutzt. Er zeigt, wieviel AufschluB sic geben
kann und fordert zur Nachahmung heraus.
*

Rolf Kauffeldt: Erich Miihsam; Fink utbx
Nov. 83, 3988.;l9,80 DM
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1 Feruenbficher

von He/ga Schmidt-Osthoff

Margit Twellmann

Die deulsche Frauenbewegung
Ihre Anféinge und erste Entwicklung
1843—1889

Atheniium Taschenbficher Kronberg
1976

246 S.

Die Bedeutung dieser Epochc der

Frauenbcwegung, beginnend mit der

Entstehungsgeschichte der Frauen-

vcreine in den vierziger Jahren, ihr

soziales Wirken und ihrem Streben

nach Bildung beispielsweise, léiBt sich

nicht so ohne wciteres mit den heuti-

gen Verhéiltnisse verknijpfen. Die

Autorin bencnnt selbst diese

Schwicrigkeit im Vorwort, wo sie au-

Sfiihrt, daB die meisten Quellen dies-

bczfiglich nichts hergeben. Die

Darstellung der inneren dynamischen
Entwicklung fehlt also weitgehend,
wahrend ein methodisches Bear—

beiten der fakten (Z.B. zur Be-

rufstéitigkeit) unter dem Gesichtswin—

kel des jeweiligen Standortes beein-

druckt. Von da aus muB heute auf das

.,Kraftfeld des Gesamtgeschehens“
gcschlossen werden. M. Twellmann

stellt die bfirgerliche Frauen—

bCchung, ihrcn radikalen Flfigel

ebenso wie die Reformistinnen, in

den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen

und berficksichtigt die haltung der

liberalen Parteien als einen Teil der

Umwelt, die den Frauen elementare

Rechte vorenthielt. Ursprunglich
wollte sie die ,,Frauenemanzipation in

Politik und Literatur der deutschen

liberalen Parteien“ untersuchen.

Daraus ist ein Grundlagenwerk zur

Geschichte der Frauenrechtlerinnen

geworden. Die wichtigsten

Zeitungsartikel und Schriften der

Frauen aus dem gleichen Zeitraum

sind in einem extra Quellenband

zusammengestelit: M.Twellmann

,,Die deutsche Frauenbewegung.

Quellen 1843—1889“, Athenaum Tas-

chenbficher. Im Literaturverzeichnis

nennt sie alle Bucher aus der zeit, die.

in Frage kommen, einschlieBlich der

Literatur aus Mannerkreisen.

Die inhaltliche Auseinandersetzung

mit dem weitergehenden Kampf der

Frauen wird vielerorts in der Literatur

mégiich. Ihren weiteren Beitrag dazu

hat Margit Twellmann geleistet,

indem sie ein wichtiges Buch

herausgegeben hat, die Memoiren

von Lida Gustava Heymann und

Anita Augspurg, ,,Erlebtes —

Erschautes“.

WINDDRUCK VERLAG

SIEGTALSTRASSE 20
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PETER KROPOTKIN
.

‘

. I

DER ANARCHtSMUS .;

'Eine. ausfiihrliche Einfuhrung
‘

in Kroptkin’s Leben und Werk.

so'wie
‘

2 Aufsatze uber den

kom munistischen Anarchismus

120 Seiten DM 8.80

‘

MURRAY BOOKCHIN

NATUR + Bewussrsem

Bookcrfin’s Pl‘a'idoyer ffur ein

neues Bewhfitsein auf den Prin-

zipien der Vielfalt' und gegen-

seitigen Hilfe.

80 Seiten DM 5,80

JOEL SPRING
ERZIEHUNG ALS

BEFREIUNG

Em L'eitfaden freiheitlicher Er»

zxehungsideen von Godwin,

Ferret, Tolstoi. Iliich. Freire...

148 Seiten DM 14,80

WILLIAM ARCHER
FRANCISCO FERRER

Leben und Werk des Begriinv
ders der anarchistischen Mo

dernen Schule, die Ferrer 1901

in Barcelona griindete.
164 Seiten DM 14,80

5. KUNOLD / H. LOMMEL

MANNERSUCHE

Bin Bericht uber Erfahrungen,

Gedanken, Schwierigkeiten
und Mbgiichkeiten zweier Main-

nerqruppen.

100 Seiten DM 10,80

H. MERTL / F. MEYER

MANNERBUCH BAND |

Beitra'ge versehiedenster Art

Von Mannem fiir Manner, fiber
'

all das, woruber man sonst

schweigt.
112 Seiten DM 14,80
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Emma Goldmann
Gelebtes Leben

Autobiographie in drei Banden in der
Reihe

Frauen in der Revolution
1142S.

,,Keine Revolution kann jemals Be-
"freiung bedeuten, solange die dazu
benutzten Mittel nicht identisch sind
mit den Zielen.“
In der 2.Halfte des 19. Jahrhunderts
gab es beeindruckende Frauenkam-
pagnen.
1869 wurde Emma Goldmann in RUB—
land geboren. Sie riittelte mit ihren ra-
dikalen Ideen, die Rechte der Frauen,
den Anarchismus und soziale Veran—
derungen betreffend, an den Grund-
festen der amerikanischen Gesell-
schaft. Was in der Folge zu einer FuB~
note degradierte, wurde in den 70er
Jahren des 20. Jahrhunderts von euro-

'amerikanischen Feministinnen wie—
derentdeckt und gedruckt. Der Karin
Kramer Verlag hat sich in dieser Hin-
sicht sehr verdient gemacht. In Ver-

gessenheit Geratenes soll nicht ver-

ebbt bleiben. Den Frauen des 19.
Jahrhunderts gelang es, das Gesicht
der Gesellschaft zu verandern. Je-
doch besaBen sie nicht die Macht, die-
56 Veranderung zu festigen, indem sie

sicherstellten, daB das Erreichte zu ei-

ner fundamentalen Werteverschie—

bung ffihrt. Eine solche Verschiebung
der Werte hat Emma Goldmann ihr

Leben lang angestrebt. Seit ihrem 13.

Lebensjahr kannte sie die Fabrikar-

beit und hatte Kontakt zu Petersbur—

ger Revolutionaren. Auswanderung
nach Amerika, als der Vater sxe zu ei-

ner Ehe zwingen will. Dort erlebt sie

die Konsequenz einer Entwicklung
‘
des BewuBtseins als Frau, Judin, Ar-

\

beiterin und Emigrantin. Ein Einfin-
den in die Ideen der Anarchisten fallt
ihr leicht. Sie versucht nach dieser
Devise auch zu leben, also ,,ohne
Herrschaft“, und agitiert kampferisch
in diesem Sinne. Naiv ist sie keines-
wegs: Die Mehrheit der Menschen,
das sind die Armsten, mfissen von den
anarchistischen Ideen erfahren, sonst
kann es nie zu einer Verwirklichung
kommen. Logische Folge ihrer sehr

erfolgreichen Tiitigkeit ist das Ge-

fangnis, das fiir sie zur Schule des Fe-
minismus wird. Auf spéiteren Vor-

tragsreisen greift sie immer wieder die

Zwangsinstitljlon Ehe an und vertei—

digt die ”freie'Liebe“. Fiir die Frauen-
fragen erhalt sie wenig Unterstijtzung
seitens ihrer Anarcho—Freunde. Ab
1900 beschaftigt sie sich mit der bri-
santen Frage der Schwangersehafts-
verhfitung und Geburtenkontrolle.
Sie maeht praktische Erfahrungen in
Wien durch eine kurze Ausbildung
zur Hebamme und durch die Arbeit
als Krankenschwester in den New
Yorker Slums. 1906 griindet sie eine
Zeitschrift ,,Mother Earth“, die 12
Jahre lang regelmaBig erscheint und
viele Artikel zur Frauenfrage und ge-
gen die aufkommende Kriegshetze
veroffentlicht. So wird sic in der Folge
verhaftet, interniert und zusammen
mit Alexander Berkmann 1919 nach
RuBland deportiert. Dort widmen
Sich die weltbekannten Anarchisten 2
Jahre lang ihren revolutionaren Trau-
men, werden aber vollig ihrer Illusio-
nen beraubt. Nach dem traumati-
schen Erleben von Viel Angst, Unge~
rechtigkeit und Terror beginnt eine
qualvolle Odyssee durch Europa. Nir-

gends gibt es Platz und Ruhe ffir die

’
, V/Wfiy

W435 W//

beiden. Emma Goldmann wird sogar
als die ”gefahrlichste Frau der Welt“

bezeichnet und fiberall abgelehnt. 4

Jahre lang schreibt sie in Sfldfrank-
reich an ihrer Autobiographie .,GC—
lebtes Leben“ und ist selbst in hohem
Alter noch aktiv gegen den Faschis-
mus.

Marockh Lautenschlag
Sweet America

Medea Frauenverlag Frankfurt/M
1983

2578.

Verwundert fiber die Veranderungen
meiner Sichtweise blattere ich zu

Mitte/Ende dieses Science fiction

ofter mal an den Anfang zuriick.
Das Raumschiff ,,Mayflower II“ ist
auf einem ungeféihr 150 Jahre .vorher
besiedelten Planeten gelandet.
Anstelle einer Normal-Kolonie des

Mutterplaneten Erde trifft die Besat-

zung eine in ,,Altland“ und ,,Neu-
land“ gespaltene Bevolkerung an.

Die Neulander sind diejenigen, die
die Utopie eines Staates verwirklicht

haben, in dem es keine Minderheiten
und keine Herrschaft gibt. Ihr

wesentlich hoherer Lebensstandard
im Vergleich zu ,,Altland“, einer

bigotten, puritanischen Sied-

lungsgemeinschaft macht die Motiva—
tion der Autorin deutlich. Einer

freien, durch keine Gewalt und

Sexualhierarchie eingeschrankten
Kreativitat, kann solches gelingcn.
Die ,,Neulander“ erklaren ihre Un-

abha‘ngigkeit von der Erde. Ob sic
sich 'schiitzen konnen bleibt noch
offen. Sehr spannend zum Lesen.



Alexandra Kollontai
Ich habe viele Leben gelebt.
Autobiographische Aufzeichnungen
Pahl Rugcnstein Verlag Koln

1980, 6098.

”Dem jungen Mann v0n heute will ich

Sagen:
gib ein bchhen mehr von der Warme

dCines Herzens
der Frau die du liebst,
und Wenn die Liebe vorbei ist,

Sollst du nicht vergessen, daB

Sic auch cin Kamerad ist.

Und der Frau:
Gib nicht dein ganzes Herz

und dein ganzes Ich

dCr Heftigkeit der Liebe.

Halt ctwas von deinem Merzen zuriick

fSO wic es der Mann immer macht ~

“11' andere der schoncn Dinge des

Lebens.“
Alexandra Kollontai eroffnete 1907

den crsten Arbeiterinnenclub in RUB-

land. lm Ausland wurde sie 0ft achtes

Weltwunder genannt. Wegen ihrer

Schénhcit? Oder weil sie-Tochter ei-

nCS rcichen Zarengenerals, 1872 ge—

bPrcn — den entbehrungsreichen Weg

Cluer Revolutionarin beschritt? 1917

erd sic als erste Frau Regierungsmit-
ghcd, Volkskommissar fur soziale

firsorge, und widmct sich intensiv

def I:rauenfrage. Ihre Thesen iiber

Ehc Und Scxualiti‘rt werden zum Teil

Crbittert bekiimpft. ,,Solange die

quCn nach wie vor in den am

SCIllCChtestcn bezahlten Berufen ar-

Citen, solangc wird es auch die ver—

Schleierte Form dcr Prostitution ge-

an, solange ist es auch vollkommen

g1.‘3iChgiiltig, ob jemand eine Ehe aus

Wrrtschaftlichcn Berechnungen ein—

gcht Oder SlCh der Gelegenheitsprosti-
tUti0n hingibt.“
V0“ 1908-1917 war Alexandra Kol-

lOntai in Emigration und arbeitcte in

DCUIschland, England, Frankreich,

SChWCan, Norwcgen, Danemark,

chwciz und Belgien. Sie schrieb auch

Arukci fiir ,,Dic Glcichheit“ und

SpraCh beim ersten Internationalen

Fr{lllcntag 1911 in Frankfurt/Main.
KritisCh bcobachtet und beschreibt sic

d?“ Partciapparat der deutschen So-

Zlaldtamokratie und weist auf ihren

PPOrtunismus und die schleichende

BUTOkratiSierung hin. Dafiir wird sie

mcht gclicbt, denn viele deutsche Ge—

nOSSCn ffihlen sich in ihrer nationalen

Ebro gekrankt. Sic wiiren doch ,,die
SmI‘kste und beste Partei der Welt.“

Alli dicscm Erkenntnishintergrund
Crlcbt Alexandra Kollontai den Aus-

meh dos l. Weltkrieges in Berlin.

Iiautnah ist sic mit dem Chauvinis-
mus dCr Genossen und Genossinnen

Onfrontiert. Fur viele ist sie nun die

.Ussin, fast schon die Feindin. ,,Mit
cmem Gefuhl unbeschreiblicher
TmuCr Und moralischer Einsamkeit“
““13 sic zusehen, wie der Krieg die

artci restlos in die Sackgasse getrie-
en hat, auf deren Bahn sie sich aller-

\

dings schon vorher befand. Bin Tref—
fen mit Mathilde W. und Lurse Zietz

wird so geschildert: ,,Beide liaben
‘schrecklich viel zu tun’. Was eigent-
lich? Sie organisieren gemeinsam mit

‘Damen aus der guten Gesellsehaft’
Speisungen aus offentlichen Mitteln

fur Kinder, deren Véiter emgezogen

wurden. Sie arbeiten also fur den

Krieg!“

Sara Lennox (Hg)
..

Auf der Suche nach den Garten un-

serer Mutter.

Feministische Kulturkritik aus

Amerika

Sammlung Luchterhand 392,

Darmstadt 1982

218 S.

Die Herausgeberin betrachtet weib-

liche Kulturarbeit und Astehtik unter

dem Blickwinkel ihrer politischen Re-

levanz. Kulturkritisches aus den 70er

Jahren der amerikanischen Frauen—

bewegung wurde 1979 bei' einer

Gedenkfeier der Veréffentlichung

von Simone de Beauvoirs Buch ”Dag
andere Geschlecht“ in New York City
vorgetragen. Hervorragende. Bert-
rage der bedeutendsten sozralistis-
Chen Feministinnen und radikal-

feministischen Theoretikerinnenz Da
fand der Bruch im weiBen Feminis—
mus statt, der seine Ergebmsse auf

alle Frauen in allen Gesellschaften
fibertragt. Nach den Vortragen stan-

den vor allem schwarze Frauen auf

und sagten, daB diese Theorre ihre _Er—
fahrung nicht beschrerbt. ,,V1ele

weiBe Feministinnen beginnen zu ver-

stehen, daB ihre Strategie _des
Seperatismus im Grunde rassrstisch
ist, weil sie darauf besteht, daB sich
die nichtweiBen Frauen von 1hrn
Brfidern lossagen, mit denen sie

durch den gemeinsamen Kampf ver-

bunden sind. Uberdies haben
schwarze Frauen einen andere Defi-

nition der Probleme mit Mannern als

weiBe Frauen. Neuere- Arbeiten
zeigen, daB die Familie fur _d1e
schwarze Frau ein Ort des Wide-
rstands, nicht der Unterdriickung 1st.
Fiir die Frau aus der dritten-Welt, die
schwarze Frau, die Indianerln, die
Asioamerikanerin besteht

.

1m

Separatismus die Gefahr, lhre

ureigenste Denkweise zu verraten.
In den 70er Jahren machte Slch der

euro—amerikanische Feminismus ,,auf

die Suche nach den Garten unserer

Mutter.“ Diese Suche hat Optionen

greifbar werden lassen, die die Strat-

egie des Separatismus innerhalb der

euro-amerikanischen Gesellschaft er-

neuem konnten durch das Akzep-

tieren von Frauen. Von den

Einsparungen der Reagan-Regierung
am hartesten betroffen sind Frauen.

Sara Lennox fragt, ob die Frauen wil—

lens sind, sich in den BOer Jahren in

den Kampf zu stiirzen. Die von ihr

vorgelegte Sammlung reflektiert fiber

51

die kulturschaffende Integration der

Schéitze, die die Visionen und Re-

visionen der weiBen, der schwarzen,
der lesbischen Frau ins BewuBtsein

hoben und lebbar machten.

vier Heften

ILlanpfeins:

Der Mensch als

Umweltzerstfirer?
Eine (Inter‘suchung
des Verh'a'ltnisses

zwischen Mensch

und Natur am

Beispiel des

Alpenraumes
ist nicht nur ein Artikel fflr

Bergfetischisten, Wintersportler
und Wanderer, sondern vor allem

ein Beispiel dafflr, wie okologische
Kritik analytisch und praktisch auf

einen ganzen Raum (unter Einbe-

ziehung der historischen Bedin-

gungen)’ angewandt werden kann.

In den Heften 11/83 bis 2/84 hat

Werner Béi'tzing dieses Thema auf

insgesamt 38 Seiten mit vielen

Bildbeispielen etc. ausgebreitet.

mPflfleis
‘

. Mir diesen vier Heften erhalten

alle lnteressierten zugleich einen

Einblick in die Konzeption und

Gestaltung unserer Monatszeit-

sehrift: als politisches Magazin,
, theoretische Zeitsohrift und

Diskussionsforum. Unser Ziel:

beitragen zu einer Entwicklung der

emanZipativen Bewegungen in der

Gesellschaft, Moglichkeiten eines

Wages zwischen Kapitalismus und

Staatsmonopolismus sowjetischen
Typs aufzeigen, die Diskussion u’m

diese wesent’lichen Fragen
ermogllghen.
Also auch eine Moglichkeit,
anhand der vier Hefte Konzeption
und Qualita’t ‘zu fiberprijfen.

Alle vier Hefte und lnfomaterialien

gibts jetzt'als Paket fiir 20 DM

(incl. PortoIVerpa‘ckung)

‘Bestelien (Sdheck/Bargeld anbei):

BUCHVERTRIEB HAGER

Postfach 111162

6000 Frankfurt am Main 1
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FLI

Das 3.Treffen des FLI findet am 1.Maiwo-

Chendc in Lutter/Hannover (Domiine, Auf

der DOmiine, 3372 Lutter /05383-1884) statt;

Anmeldungen ab sofort an die Berliner Grup-

pe:

AHliquariat, Oranienstr.39, 1000 Berlin-36

Der 2.FLI-Rundbrief enthiilt Tcxte zu den

Diskussionsthemen, u.a. >>Soziale Krise, 35-

_Stundcnwoche ete.« Wir drucken hier einen

Fext aus dem Rundbrief nach, weil wir glau-
ben, daB der SF mehr Frauen erreiehen wird,

ills der Rundbricf an die Mitglieder des FL]:

An alle Anarchofrauen

ICh habc Lust, in Lutter einen Frauenar-

bCilskreis Zu machen. Ich habe Lust, ganz in—

tCnsiv dariiber zu reden, was wir wollen, lei—

Sten kiinnen, unsere Erfahrungen, Geschich-

10. Bediirfnissc, Notwcndigkeiten etc. zu dis-

kutieren. leh finde es sehr wiehtig, inhaltlich

mal dazu zu kommen: was heiBt Anarchistin
sein fur uns? Sehen wir uns auch als Femini-

Stinnen? Was heiBt Arbeit fi'1r uns? Was heiBt

fiberliaupt noch frau sein in dicser Welt und

gerade in dcr BRD?

Die Erfahrungen dcr letzten Treffen, wo diese

Themen ganz ausgeklammert wurden (2/3 al-

ler Anwcsenden waren Manner) und z.B. die

Frauenarbcit als Nebenwidersprueh abgetan

Wurdc, bringen mich dazu, es dicsmal mit ei—

“Cm Frauenarbeitskreis Zu versuehen. Was

macht ein Nebenwidcrsprueh, der uber die

Hiilfte der Weltbevélkerung ausmaeht? Was

mach! cin Nebenwidersprueh, der sich auf den

miinnerdominierten Treffen nicht oder kaum

dUrchsetzen kann? Er/sie maeht was eigenes.

S_°ViCI jctzt zum Vorwurf der >>Spaltung<<, der

Slch jctzt bestimmt in cinigen Mannerkopfen
brcit maeht.

"' und, Um es mal anders auszudrijcken:
.

BCnutzen wir die Zeit des Umbruchs zu (:1:
”Cr Neudcfinierung» der Frauenfrage. Dabei

"“1559" Wir unseren emotionellen Seharfsinn

gebrauchcn, aus unserem Dornrésehenschlaf
aufWachcn und den mit Dornen umrankten

goldenen Kiifig sprengen”
F’CFhaupt. Warum arbeiten so wenig Frauen

mit?

Haber] wir zu den Themen und Auseinander-
WIZIIngcn nichts mehr zu sagen? Wo sind die

Vlclen Anarcha-chinisrinnen? Warum fiber—

laSSCn wir den Mannern diese weit- und tief—

ngifcnan Diskussionen? Damit produzieren
w” doch auch wieder Macht und Dominanz!

rgendwann steht Ihr dann wicder da — auBer-

11.11”) Und dcnkt: »lstja ne reine Mdnnerdiskus—
S'O’M. lhr stellt es bloB fest und fragt nieht
Warum. Es ist doeh klar: wenn sich Anarehl—

St.mnc“ raushalten und ihren Standpunkt

Riel“ miteinbringen, dann ist die Frauenfrage
0'” Nebenwidersprueh. Und daB die Manner
"0n sich aus dies Thema nicht bringen, ist

21uchnCalte Erfahrung. Die Revolte der Frau-

en kann nur von den Frauen Sclbst ausgelost
Wcran'

No.0“ nie war die Fraucnbewegung in so einer

KHSC wic jetzt. Die Entmundigung und
‘rCmdbestimmung durch die lebensfeindliche

iinnerzivilisation und HERRschende Tech-

nOkFMCnClique war noch nie so groB wie jetzt.

{‘de Wir dus erkennen, haben wir aher auch

d‘C Chance, eine »militantc« Untersuchung
der quenfrage voranzutreiben. Meiner Mei-

Hung nach liegt in eincr neuen Frauenbewe-

81mg, die ein lebensbejahendes Prinzip ein-

n'mmt, bedingungslos fur das Recht auf Le-

bcn cimrm, die Zukunft.

Mit der Agonie des Kapitals ist auch eine

Agonie des Patriarchats verbunden. Im

>>sehwachen Geschlecht<< liegt nun eine Star-

ke!

Frauen sind noch nicht so kaputt wie Manner.

Frauen kénnen Leben geben und entwickeln

und haben deshalb ein anderes Verhaltnis

zum Leben, zur Natur, zum Menschen. Frau-

en leben spontaner und mehr aus ihren Be—
dfirfnissen heraus (— dies stiitzt sich auf meme

individuelle Erfahrung). Frauen haben'noch

nicht so’n rationalisierten, teehnisiertcn Kopf

wie Manner, die es immer noch nicht gesehafft

haben, sich daraus zu befreien.
_

.

Gegen die Maeht der Dummheit setzen wrr

den Charme unserer Intelligenz! Gegen den

Panzer der Verhartung unsere Emotionen!

lndem wir unsere Starke erkennen, konnen

wir uns mit der Verniehtungsstruhtur des ka-

pitalistisehen Teehnopatriats auseinanderset-

zen. ..

Sozialismus oder Barbarei ist gerade fur Frau-
en aktueller denn je. 1984, Qrwell’s snence

presence, Kontrolle und Vernlehtung
der un-

niitz gewordenen Ware Arbeltskraft und Wa-

re Frau ist kein Alptraum von mir, sondern

mehr denn je in der Tendenz des Datenfa-

schismu's angelegt und schneller umsetzbar,

'

'

denken.

DiewWare Frau wird mit der Weiterffihrung

der Genteehnologie, Retortenbalbys, kilnsth-
cher Befruehtung, fiberflfissxg. Dies meme

[Ch

natiirlieh auf die Verwertungsbedmgungen
des Kapitals bezogen, die def-Ware Frauia
nach wie vor einen biologistlschen sexrsti-

‘ ert beimessen. _

S13Cile‘algr‘d‘duktion von Kindern, Reproduktions—
arbeit am Mann im Heim, der Familie, Prosti-

tution in der Ehe oder im Crhetto
der Bordelle

ist fur die meisten Frauen immer noch-Reali-
tat. Dies ist dem kapitalistischen'Patnarlchat
immanent. Die Diskussion fiber die Arbelt ist

deshalb ffir Frauen von einem ganz anderen

Standpunkt her zu untersuchen, denn es geht
fiir sie ja nieht nur um Lohnarbelt.

Davon ist

ja ein GroBteil der Frauen
Immer sehdn

»be.

freit« gewesen und auch Jetzt >>befren<<.

Sehen wir uns auch als Feministinnen? Was

heiBt Arbeit fur uns? Was helBt uberhaupt
noch Frau sein in dieser Welt und gerade In

der BRD?
0‘0
0..

Okonomische Un-Abhz’ingigkeit von Frauen

1981 leblen in der BRD 26.759000 Frauen im

Alter von 15 Jahren und mehr. Hiervon wa-

n:

:COhne cigenes Einkommen (abzgl. 4,8% oh-

ne Angaben): 9.294.000
v

* Erwerbstatig. aber ohne eigenes Einkom—

men (das sind die »Mithelfenden Familienan-

gehiirigen<<): 839.000 .

* Erwerbstatig, aber mit einem Netto-Lohn

unter 800.-DM monatlieh: 2.797.000

* Mit Einkommen aus anderen Quellen, aber

unter 800.—DM monatlieh: 3.262.000

10.133.000 sind also ganz ohneEinkommen.
Das sind 37,80/0 der hier in der BRD lebenden

Frauen. Unterm Existenzminimum sind

6.059.000, also 22,6°/o. Zusammen sind das

fiber 60% der Frauen.

(Quelle: Mikrozensus v.1981, Faehserie 1,

Reihe 3, S. 118 und Faehserie 1, Reihe 4.1.1.,

5.41)

Je naehdem, was HERRschende Propaganda
verbreitet, wird mit den Frauen rumjongliert.
Einmal wird die unbezahlte Arbeit an Heim

und Herd mit GESELLsehaftlicher Anerken-

nung belohnt, dann mal als Nur-Hausfrau eti-

kettiert und die Bcrufsstellung der Frau favo-

risiert. Ganze »Dienstleistungsgewerbe<< wur-

den speziell fiir Frauen als Arbeitsmarkt ge-

sehaffen und sie damit aber GESELLschaft—

lieh ausgebeutet. Lohnarbeit in ganz wenigen
Berufszweigen: Gesundheitswesen, Verwal-

tung, Erziehung und Padagogik, Gebaudc—

reinigung, Gastronomic) und in der Fabrik in

Leichtlohngruppen.
Befreiung von der Arbeit heiBt also fur Frau-

en mehr als Befreiung von der Lohnarbeit.

Ffir uns muB es heiBen: Befreiung von den

Ausbeutungspraktiken des Patriarchats in all

seinen mensehenvcraehtenden' und frauen-

feindliehen Strukturen, schlechthin.

Graue Eminenzen regieren die Welt. Eine

pensionsreife Herzsehrittmaehergeneration,
die gar nicht mehr weiB, was LEBEN ist, ras-

selt mit den Sabeln. Schleehte Schauspieler
"der DALLES—TELE—VISION militarisieren

»ihre« Bevélkerung und traumen in ihrer

Maehtbesessenheit vom Endsieg. Die Tech—

nokratenzivilisation versueht eine cndgiiltige

Unterwerfung der Natur und Synthetisierung
der Welt. SlE vergessen dabei: Mutter Erde

ist eine Feuerballin, die sich nicht BeHERR-

schen laBt. Dann und wann bebt sie, hin und

wicder spuckt sie Feuer. Auch der Mensch ist

nicht vollkommen unterwerfbar. In der Ge-

schichte expoldierte aueh er schon oft. Das

Feuer im Herzen einiger Revolticrender

sprang als Funke oft aufdie sozial Unzufriede-

nen fiber. Um den jetzigen Zeitgeist zu crken-

nen, brauchen wir nur von unserer eigenen
tiefen Unzufriedenheit und unserer eigenen
Lebenslust auszugehen.

¥
4 4‘

.

Um aher tatsiichlich Funken zu spriihen und

vielleieht zur LAVA zu werden, miissen wir

hart arbeiten...

Wir miissen untersuehen, analysieren und re-

flektieren. Ich schlage folgende Themen vor:

1). Tendenz der Frauenarbeit jetzt und neue

Technologien
(dazu empfchle ich das Buch: Beitrage zur fe-

ministischen Theorie und Praxis, >>Neue Ver-

haltnisse in Technopatria — Zukunft der

Frauenarbeit<< 9/10, 83).
2). Gentcchnologie: Traude Bfihrmann,

>>Gen-Manipulation und Retortenbaby<< +

A.Bamme, >>Maschinen-Mensehen, Mensch-

Masehine« 83, rororo 7698

So, jetzt seid Ihr mal dran: was ist Euch am

Wiehtigsten, wozu habt lhr Lust, fiber welche

Themen wollt lhr diskutieren?

Habt Ihr zu den vorgesehlagenen Themen Ar-

beitsmaterial? Wenn ja, fand ieh’s toll, wenn

1hr mir dazu was schieken kénntet. Auch in

Zeitungen steht immer wieder was, oder in

Zeitsehriften. Oder: kennt Ihr Videofilme Zu

den Themenbereiehen? Die Leute in Lutter

haben auch ein Videogerat und wir konnten

uns also Videofilme anschauen und die als Ar—

beitsmaterial benutzen.

Es gibt sicher Frauen, die diesen SF naeh dem

Wochenende in Lutter zu Lesen bekommen,

sie kénnen sich auch noch spater am FLI be-

teiligen und in die Diskussion einsteigen.

Kontakt:

Angie Godde, Forsterstr..19. 1000 Berlin—36

¥ 1
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Anarchistentreffen in Venedig
Intemationales Anarchistentrefi‘en —

Konferenz und andere Vergniigen in Vene-

dig, 25.-30.Septemher 1984

Was bietet unser Projekt >>1984<<? Eine
Konfcrenz (wie héitte es anders sein konnen),
aber auch Ausstellungen, Vorstellungen, Ge-
legenheiten und Réiume, sich unter Kamera-
den zu treffen. Mit der eigentlichen Konfe-
renz schlagen wir vor, mittels verschiedener
Kommunikationsformen und Diskussionen
(Referate, Podiumsgespréichc, Seminare, Ar-

beitsgruppen usw.) eine Reihe von Themen
zu erforschen, die die wichtigsten theoreti-
schcn und praktischen Probleme betreffen,
vor denen heute die Anarchis‘ten und all dicje-
nigen, die, ohne sich auf den Anarchismus zu

bcrufen, trotzdem die egalitz‘ire und libertéirc
Spannung teilen. Wir wollen darum den Stand
unserer Ansichtcn und Aktionen, die Ent-
wicklung der Herrschaftsformen und der anti-
autoritiiren Tendenzen ermitteln — kurz, den
Stand des Slaates and des Anarchismus heme.
Wir versuchen, fiir dieses wichtige intellektu-
elle Treffen so Viele Beitrige zu erhalten und
Erfahrungen auszutauschen wie méglich. Wir
mochten der Konferenz ein weites internatio-
nales Echo geben, deshalb haben wir einen si-
multanen Dolmetscherdienst in Italienisch,
,5:
r»1’

r

.

viale Monza 255

20126 Milano

l

LIBERTARES FORUM MARBURG
Mit diesem ersten Briefwollen wir cuch uns‘e-
re Existenz bekanntgeben und vielleicht zur
besseren Kommunikation innerhalb der bun-
desdeutschen Anarcho-Szene beitragen.
Wir — das bedeutet das LIBERTARE FOR~
UM MARBURG, ein ZusammenschluB von

Anarchos und antiautoritéiren Linken, den es

seit November ’83 gibt. Die politische Situa-
tion hier in Marburg/Nordhessen liBt sich wie

folgt umschreibcn: 60000 Einwohncr, davon
15000 Studenten, die Universitfit der bedeu-
tendste Arbeitgcbcr. CDU/SPD-Koalition im

Stadtrat, FDP, Grime und DKP in der Oppo-
sition. Marburg ist cine der wenigen Hochbur-

gen dcr Vertreter des >>Realexistiercnden So-

zialismus<<, seit Jahrzehnten sind sic hier kom-

munalpolitisch vertreten. Auch der ASTA

der Uni wurde von 61-81 vom MSB gcstellt,
der heute noch die zahlenméBig stérkste Stu-

dentengruppe stellt. Diese Allgegenwart der
moskautreuen Kréifte bewirkt eme gewrsse

Lihmung linker Aktivitfiten und auch bei dem

Kontakt: Centro Studi Libertari »G.Pinelli«

Deutsche Anfragen an:

C.I.R.A. — Marianne Enckell
Case postale SCH-121] Geneve-13

Franzosisch, Englisch (und vielleicht auch
Spanisch) vorgesehen. Das Projekt 1984 be-
schréinkt sich nicht, wie wir schon erkléirt ha-
ben, auf eine Konferenz, so reichhaltig und
abwechslungsreich sie auch sein mag. Das
Projekt sieht viele andere Dinge vor. Wir den-
ken da an die >>Geschichte und Geographicdes Anarchismus<< mittels Bild und Dokumen-
tation (eine lange Route mit Photos, Zeich-
nungen, Dokumenten, Videos). Wir denken
an eine graphische Kunstausstellung (von Pis-
saro bis zu Comix), an eine Ausstellung fiber
den Dadaismus und Surrealismus, und allge-
meiner an eine audiovisuelle Darstellung fiber
das Thema »Kunst und Anarchie<<. Wir den-
ken an ein Filmfcstival, an Vorfiihrungen,
Theater, Gastronomic, freie Radiostatio-
nen...

konservativen Ortsvcrband der Griinen ist an
eine politische Mitarbeit nicht zu denkcn.
Nun einiges zur Geschichte unsercr Gruppe:Bei einer

Diskussionsveranstaltung im No-
vember letzten Jahres haben sich vier Leutc
kennengelernt, die es nicht mehr befriedigtczeitlich und organisatorisch nur punktuell zu
arbeiten (Hiiuscrkampf, Volkszéihlungsboy-kott, Friedensbewegung etc.). Die verschic-
denartige politische Herkunft dcr Leutc (FLI-
Fordcrkreis, Griine, CNT-AIT) hat uns nicht
daran gehindert erst im Bekanntenkrcis, dann
offentlich fiir unscrc ldcc zu werbcn, cine lin-
kc antiautoritéire Gruppierung hicr in Mar-
burg ins Leben zu rufen, die kontinuicrlich ar-
beitet und zu allen uns wichtig crscheincnden
gesellschaftlichen Fragen Stellung bezieht.
Aus den Anfangs lockeren wochcntlichen
Treffs hat sich inzwischen folgendcs herausge-
bildet:

Fijr dieses Treffen in Venedig haben wir an
drei Siile in der Architekturfakultéit, eincn 6f-
fentlichen Platz (»campo«), ein Kino, zwci
Ausstellungssfile zwischen dem Piazzalc R0-
ma (der mit dem Auto erreichbar ist) und dem
St.Markusplatz gedacht, damit sich das Trcf-
fen nicht in ein Ghetto zurfickzieht, sondern
offen auf der ganzen Route ist.

Als jetzt schon feststehende Refercntcn
nennt >>REVISTA A« in der April-Ausgabc '

Murray Bookchin, Colin Ward, Joel Springund Cornelius Castoriadis. Aus Deutsclilandwerden mehrere FLl-Mitglieder teilnchmcnund sich thematisch vorbereiten.

Unser Stammtisch, der als Anlaufstellc fun-

gicrt, ein Plenum das Organisatorischcs rc-

gelt, ein Buchertisch in der Mensa und VCf—
schiedene Arbeitsgmppen zu Themen wre
Geschichte und Theorie des Anarchismus, l1—

bertérc Pfidagogik etc. Obwohl einige dcr uk—tivsten Mitglieder aus verschiedenen Grun-
dcn ausgeschieden sind, besitzen wir morncn—tan cincn Stamm von 8 Leuten, die fest mitar-
beiten und etwa 35 >>Sympathisanten<<. Dic fi-

nanziellen Kosten werden durch freiwilligc
Spenden aufgebracht. Unsere erste grollc or—

fcntliche Aktion anfang Februar war als Pro-

vokation gegen die hier reichlich vorhundc—



Hen Stalinisten gedacht. 120 an zentralen Stel-

Verteiltcn Flugbléitter losten heftige Reaktio—
‘

“6n aus. Wcitcr sind Aktionen zum Oster—l

pic Plakatc der Gruppe und weitere Informa-

tlonCn, Wic man lokal eine funktionierende

GruPPC aufbauen kann, sind zu bekommen:

”Um/ Am Grim 4021/ 3550 Marburg.
1,? »

AW“ .i t.
‘.

gen

-Wer das Pershing-Depot Mutlangen schon

cInmal umqucrt hat (dauert etwa eine 3/4-

Stundc) und Ramstein Air Base fiir etwas

‘

7 AUSdChnung, -sondern ebenso die hochmo-

dernc Ausriistung mit Atombombern und die

_ j .. Ramstcin ist das Symbol der gegenwa‘rtigen
{3

‘

“ Us-und NATO-Kriegspolitik.
‘

.l, AUCh bcziiglich der Aktivitaten der Friedens-

bcwegung besteht ein krasser Unterschied: In

Mutlangcn befindct sich die bundesdeutsche

: Oinnchmbarc Festung zu sein. Doch von Zeit

2“ Zeit gibt es auch so etwas wie Widerstand

am >>7acntrum des US-Militarismus in Euro-

‘ ‘ Pike

‘1 1982 wurdc der »internationale Flugtag Ram-

.

‘ Stein“ chcn einer Bombenexplosion abge
"

538‘. Die Spielverderber blieben uncrkannt

1.3 1983, im Jahr der Einstimmung der Bevolke—

l, rung flUf die neuen Atomraketen, wollten die

Militiirs cine gigantische Propagandaschau
’ '5'

l

' abZiChen: 1 Million Bcsucher wurden erwar—

let. Gegcn dcn Militarzirkus hatten die regio—
‘

. “Ellen Fricdcnsgruppcn, die Grfinen und zahl-
‘

, mlchc cvangclischc Pfarrer »mobil« gemacht. l
'

Ergebnis: Es kamen »nur<< 300 000 Bcsucher, !
350 Fricdensbewcgtc wurden z.T. auf brutale [

--

.

A" “nd Wcise festgenommen, selbst die Pres-i
2" Scffi111tc sich wie bei Besatzern.

Wei Monate nach dem Flugtag ’83 wurdc von

.

Ca 500 Menschcn dcr Versuch unternommen,

(1": Air Base zu blockicren. Dics gelang fiir

‘

mChrerc Stunden an allerdings nur einer Zu-

V
j fahrt,wci1dic dcutschc Polizei —iihn1ich wie in

Bithrg im September
— sogar zahlenmaBig ._

chrlchn war. 438 Friedensbewegte wurden

.
“titer Vélligcr MiBachtung der >>Verhaltnisméi-

. : B'gkCil dcr Mittc1« und Polizeivorschriften re-

"l gelrcchi abgcschlcppt. Ermittlungs—ufzd Straf-

; Vcl‘falzrcn: Gegcn 4 Mcnschen aus Saarbrfik—
'v 1‘01” Gruppcn wird cs demniichst zu Hauptver-

handluflgcn kommen. chcn der GroBaktion

Ramstcin vom 14.-16.0ktober gab es bisher
‘

. tha 50 erstc und zweite Vorladungcn zurjc- .

‘

7 l Weillgcn ortlichcn Kripo. Da davon ausgegan-

‘

(1c VOrladung crhiilt, strafverfolgt wird, sollte

1OlgCT‘dCS schr gcnau bcdacht wcrden:

1.1 Die SlantsanWaltschaft will per Kripo Zu—
. sutzliche Informationen crhalten, dic sic in e1-

nem PFOZCB als »Beweis« verwenden kann.

2' Die Kripobcamtcn sind mcistcns sehr gut

' Wird z1180 Wahrschcinlich cincn >>verstéindnis-

, V0110“, licbcn Menschem vorfinden. Alles,

Was Cr crfa’ihrt, dicnt dazu, bessere Polizeime-

thoden gegen uns zu entwickeln.

19“ nglebte Kronstadt-Plakate und die dazu, >

marsch und zur 3S-Stundenwoche in Planung.
‘

FR
Libertines Forum Marburg / c/o Umweltzen— l»

'

\ >>Tag der offenen Tum am 24;;

Wer Ramstein kennt, sehnt sich nach Mutlan-

‘

iihnlichcs hiilt, dcr wiirde sich wundern. Mut- .

‘af‘gén ist, vcrglichen mit der Air Base, em .2

\Vlnzrch Fleckchen. Dies betrifft nicht nur die .

Dfluerblockadc — Ramstein scheint eine un—
,

‘

1“ gen ‘VCTan muB, daB jede/r, die/dcr solch ei- "

gCSChUIt- Wcr zum Vorladungstermin geht, .

I
3. Wer Uberzeugungsarbeit leisten will, sollte

l‘ es keinerlei Offentlichkeit.

t 4. Wet eine Vorladung erhalt, sollte sich bald-

‘3
'

halt auf Antrag Einblick in die Akten.

Flugtag ’84 auf der Ramstein Air Base: Schon

wieder hat die Bundesbahn Sonderzfige zum

gunfli unter dem

. riesigc Zahl dort stationierter US—Soldaten.
’

‘

,

Motto: >>Verbringen Sie mit Ihrer Famille ei-

v nen angenehmen Sonntagsausflug'in Ram-

tein. Piloten aus aller Welt werden rhre Flug—

...« angeboten. Rheinland—pféilzische
und saarliindische Friedensgruppen rufen ihre

Freunde in der gesamten Bundesrepublilf auf,
‘

an diesem Tag ebenfalls nach Ramstem‘zu
kommen. Ausdrficklich werden diesmal keine

, Flugzeugzerstorungen
oder ahnliches 1m Vor-

‘

feld angekiindigt. Keine

\. sie!
'

Kontakt:

Dohler/ Arndtstr.

\

75‘ 0681—62994.

Aktionsbiiro Ramstein/ Matthias

.

L

’
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"
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Bericht vom Proze

gerer Christian Herz am 20.3.84
Christian Herz war seiner Emberufung zum

Zivildienst am 1.7.83 beim Deutschen Roten

Kreuz in Heidelberg nicht nachgekommen
und hatte stattdessen begonnen, mnerhalb
der Kooperative fiir die Friedensarbert m

'

_ Selbstverwaltung haup. .

densbewegung zu arbeiten. Er arbeltete u.a.

als Vertreter der
.

Herbst 83 der sfiddeutschen Fnedenbewe-

gung bei der Organisation der Menschenkette
-

von Stuttgart nach Neu-Ulm mit.

Christian wurde wegen Dienstflucht nach

§53 Abs.1 des Zivildienstgesetzes angeklagt.

2.:

.

A‘ Grundgesetzist
‘

der Waffe verweigerba

dies nicht bei der Kripo versuchen. Dort gibt fl:

'

moglichst einen Anwalt nehmen. Dieser er- V

‘1‘
“

eine Kriegsdienstverweigerung, da sie nur re-
'

w
Daraus folgt: Politische Motivationen sind

'

g
als Gewissensentscheidungen anerkennen. .

W

Grenzen der Phantag .

.

22/ 6600 Saarbriicken/

'

[I

Gesetze miBachten als Menschen finkLieber
B gegen den Totalverwei- ,

tamtlich fur die Frie- l

DFG/VK im Aktionsbfiro

Seine Anklage fiihrte er auf die Tatsache Zu—
,

riick,‘ daB es in der BRD kein Recht auf
.

‘ Kriegsdienstverweigerung gibt. Denn laut
lediglich der Kriegsdlenst mu

1' —- nicht aber der

Kriegsdienst ohne Waffe. er sowohl den

.‘ direkten a auch den indirekten Kriegsdienst

verweigem will, ist er nicht bereit, fur den

Kriegsdienst mit der Waffe einen Ersatz-

}

. (kriegs)dienst ohne Waffe abzuleisten. Inwie—
"

weit der Zivildienstleistende in das Konzept

der Gesamtverteidigung eingeplant ist, beleg-

te er durch zahlreiche Beisspiele aus dem Zi—

vildienst- und Wehrpflichgesetz.
»Krieg ist eine politische Entscheidung, somit

auch die Kriegsdienstverweigemng. « Seiner

Meinung nach entlarven sich die Politiker und

Juristen selbst durch die Ausklammerung po-

litischer Motive als Anerkennungsgrund fiir

ligiose, moralische und ethische Motivationen
'

x nach geltendem Recht mit Gewissenlosigkeit «

gleichzusetzen. “

»Gegen existentielle Gefahren (Umweltver— >

schmutzung und Aufriistung) hilft nur existen-

tieller Widerstand; deshalb habe ich beschlos—

sen lieber Gesetze als Menschen zu mzflachten,
zumal mir keine Zeit bleibt zu warren, bis es ein

Recht auf direkte Lmd indirekte Kriegsdienst—

verweigerung gibt. Krieg ist das Verbrechen —

nicht meine Verweigerung. «

Der Staatsanwalt bescheinigte dem Ange-

klagten Gewissenstater zu sein und detaillier-

te Gesetzeskenntnis. Diese Einschatzungen
hielten ihn aber nicht davon ab >>generalpra- ,

'

ventive MaBnahmen zur Abschreckung von

Nachahmungstéitern<< zu fordern, auBerdem

gehe es nicht an, daB sich jeder seinen Zivil-

dienst selbst aussuche. Deshalb beantragte er

eine 6—monatige Freiheitsstrafe auf 3 Jahre

Bewahrung und 60 Tage >>Arbeitsdienst<< (Zi—
tat Staatsanwalt) beim' Deutschen Roten

Kreuz.
,

Dem gegeniiber forderte Ulrich Hahn (RA)
den §4l3 des Grundgesetzes am MaBstab des

§4/1 des Grundgesetzes zu orientieren und da-

gmit die Gewissensentscheidung juristisch auf-

xiii
zuwerten. Die Gewissensentscheidung miiBte

‘

demnach als hdheres Recht anzusehen sein als

der VerstoB gegen das Zivildienstgesetz und

somit sci Freispruch fur Christian die juristi-
sche Konsequenz. Das Urteil dann selbst: 6

Monate Freiheitsentzug auf 3 Jahre Bewah-
’

’ rung + 60 Tage Arbeitsauflage bei der ortho-

padischen Klinik in Heidelberg. 1

i

Hinzukommt: die Verantwortlichen des Bun-

desamtes fiir den Zivildienst konnen Christian

erneut zum Zivildienst einberufen. Dies hatte "

wiederum ein Gerichtsverfahren wegen ;

Dienstflucht zur Folge. Ein angesichts unserer

. Verfassung sehr fragwiirdiges Verfahren der

Doppelbestrafung, das jedoch in Niirnberg
“

bei den totalen Kriegsdienstverweigerern
‘

Thomas Schindrowski, Oswald Bohm und

Christoph Bausenwein bereits Anwendung

gefunden hat.

- (aus: PreSsemitteilung der DFG/VK)

Christian Alberter weigert sich, ab dem

9.April 84 seine restlichen 7 Monate Zivil-
‘

dienst in Stuttgart abzuleisten, weil er in ihm
‘

in Wirklichkeit einen Kriegsdienst ohne Waf—

fe sieht. Er ist bereit, eine drohende Gefz'ing- J

nisstrafe in Kauf zu nehmen und kann unsere,

Solidaritat sicher gut gebrauchen:
Christian Alberter

Erlanger Str. 24

8580 Bayreuth
Tel. 0921/6889}



KURZMELDUNGEN/KLEINANZEIGEN
*AUFRUF ZUR MITARBEIT:

Da aller guien Dinge mindestens drei sind,
wird es 1985 den SCHWARZ-ROTEN KAIN
KALENDA (Veriag Klaus Guhl) wieder geben.
Denn 1985 is noch ailes drin: Qanti-, Quali—&
Orginaiitat, phantasievoil gruppier’t und layou-
tet. Das Ganze durchsetzt von einem Optimum
an iieber tarer Information. K.T. wird man ge-
nauso finden, wie E.M. und manchen andern

bekannten Namen. Aber auch die Namenlosen
der Geschichte und Gegenwart kommen zu

Wort und Bild. Historisches und Aktueiles im

Kontekt, damit wir den schwarzen Faden nichi

verlieren. ~

Pia/fLandmesser

(Guhl-Verlag, PF 191582, 1000 Berlin-19)

* »Die vergessene Revolutiom: Uber die liber-
tare Revolution in Spanien (1936-39) haben wir
ein zweistiJndiges Programm aus Musik,
Spieiszenen und Wortbeitragen gemacht und
suchen Aufohrungs-Moglichkeiten (Woohen-
enden)
»Trotz und Tréume<<, Kontakt: 0209—1416260

1k Der SF sucht eine(n) Leser(in), der/die |nter~
esse daran hat, kostenlos und regelmaBig die
UMANITA NOVA von uns zu beziehen und ge-
Iegentlich (ca.4-5mai pro Jahr) einen uns oder
ihr/ihm wichtig erscheinenden Beitrag 20 fiber—
setzen.

* SUCHEN informationen Uber frankisch-an-
archistische Bestrebungen vor 1945.
WiR SELBST. Postfach 168, 5400 Koblenz

1k SUCHE von A. Camus »Literarische Essays“

(Rowohit—Veriag, im Moment nicht aufgelegt)
und Material zu Camus (Rezensionen, Disser-

tationen, Artikel. . .— aber nicht auf franzosiscb!
Markus Richter, Tom Stein Kreuz 33, 4670 LU‘
nen

*PETER SCHULT hat sein Leben wieder in El-

genverantwortung Ubemommen und wir freu—

en uns dariiber. Das andert aiierdings nichis an

seiner schweren Krankheit und der Notwen-

digkeit fijr eine arztliche Behandiung im Aus-

Iand. Wir bitten also unsere Leser fiir den Ge‘

nossen auf foigendes Konto zu spenden:
‘

Sonderkonto - Helmut Strobi — PschA Mim-

chen — Nr.284057-809



* Die Geschichtem) der anarchistischen Be—

WegUng in Stuttgart bzw. Baden-Wiintemberg
‘

Wei hat interesse daran, diese etwas zu er—

leuwen? Zeitraum: Kaiserreich. WK 1 u. 2.
e‘marer Republik, Nezi-Zeit, nach 45 — em

Fabier mit einigen unverbindlichen Gedanken
'31 Vorhanden _

mgang Setzer. Kirchtalstr.66, 7000 sum—

j.er Dringenst gesucht: Materialien und Informa-

'Onen zu: Deutsche Anarchisten in Amerika.

C‘? 1880 - 1920.

35119 Wenden an: Gunter Becker. Hauptstr. 16.

21 Weisendorf, 09185-8593; Unkosten

WGrden erstattet.

eben Hat/market, Most etc. findest du in der

ex13r88310nistisc11en AKTION (Jahrgang 1913)

:IWaS fiber die Herausgeber des »Der arme

eufeu (Reitzel e10), sogar einen Artikel von in—

men, SF-Red.).

k

'* Die anarchistische Liga Langenhorn schiegt
‘

iiir den 13.—15.7. einen KongreB vor. dermit e1-

ner »Gedenkdem0« zurn 50.T0destag Erich

1 MUhsams (er wurde am 1 1 .7. im KZ ermordet)

beginnen kc'jnnte. Ziel des Kongreeses were es

sich besser kennenzulernen und eine Organi-

sierung voranzutreiben. (Noch nichts vom FLI

gehért?) Kontakt: ALL, Postlagernd, Postamt-

Langenhorn, 2000 Hamburg.
‘

1k Wiener Federation: am 12. und 13. Novem-
ber 1983 wurde in Mistelbach bei Wien eine Fe-
deration gegrUndet, der zu Gr0ndungszeit-

punkt nahezu ausschlieBiich Wienertzw. 30-50

Personen) angehérten. Wére der Anspruleh
der, eine Regionalfdderation aufzubeuen, wu‘r-

den wir (SF) die Angelegenheit éhnlich begru-
Ben wie die Regionalféderation Sfidbayem, die

inzwischen ihr 3. Treffen abhieit und mit dem

»FREIRAUM« eine eigene Zeitschnfi geschaf-

fen hat.

Doch von »unten nach oben« scheint neuer-

dings ein >>a11er Hut« zu sein: die Féderation ist

,deutschsprachig" und die 3 BRD (1) Genossen

eind nicht etwa Kontaktpersonen, sondem be-

reits >>Regionaideiegierte«. (Von yvem
fur wen

delegiert?) Als informationsijulletln wurde AN—

AL (Anarchistische Aligemeine) gegmndet, els
Federationsorgan soli die schon tanger eXIStIe-

rende Wiener >>Liber1e« dienen. Ein Wasserkepf
mehr — schade um den gutgemeinten Idealis-

mus; gerade der sehr aktiven Genossen um

den Buch1aden Monte Verita!

* C.R.I.F.A.: Die internationale Kontaktsteile
der anarchistischen Federationen will Material

Uber die deutsche Bewegung zugesendt be-

kommen; Gruppenaktivitéten, Organisations-

ansetze, Projekte, Zeitschriften aberauch eine

Einschéitzung der geselischafispolitischen
Sl-

tuation in der BRD. Alies an C.R.1.F.A., c/o

Giorgio Sacchetti, Via Andrea Done 12, I —

52100 Arezzo.

AP: Die Aktion >>Man0ververhinde-
* FULDA Genechenetz im Fulda

Gap; 00:11?
'

n die Kriegsvorbereitungen er.
—

isjghaafigdeem Boden der Bundesrepubiik. Die

Aktion 5011 eine einwéchige (von Montag bis
Sametag) Angeiegenheit rund um daeMano—

vergebiet werden. Ausgehend von Fnedene-

camps solien Aktionen gestartet werden, dle

die Gewalt der Po1izei nicht auf der gleichen

Ebene beantworten wo. .. fl .

herbst« hat eine Kane mit den militarischen An—

rung und M

tere lnformationen zu dieser Ak—

nauso wie wei
..

.

tion — angefordert werden konnen: AG AktionS-

herbst 84 Fulda Gap, 0/0 ABC-Laden,

Ohmstr.12, 6400 Fuida

1k Radikai—Prozess:
Mehrere Videogruppen

haben ein Band produziert, das zu Veranstai-
tungen angefordert werden sollte: Christian
Strébeie, der Verteidiger im ProzeB, erleutert
das Urteii und seine Begn‘indung. Michaei

Kléckner erklért seine Haltung zu ProzeB und

Urteil. Sabine, die am ProzeB teilgenommen

hat kritisiert die Uberwiegend naive interpreta-

tion des Verfahrens. Es ging nicht nur um Pres-

sefreiheit, die »seriése FR wird nie ein 129a-

Verfahren bekommem. Thomas Schmidt, taz-

Redakteur, begn'indet die Verc'jffentlichung der

inkriminierten Artikei in der 1az.

Ausleihe u.a.: Video Stuttgart, Aiexanderstr.

104, 7000 Stuttgart
'

* informationen zu den RUSselsheimer Gefan—

genen, eine Dokumentation etc. kénnen (5011—

ten!) beim

Freien Kutturcafe, An der Wied 1, 6090 R08-

selsheim, Tel. 06142—41519 angeforden wer-

den. Dort kann man auch das Spendenkonto

erfahren.

BRINGT SEIT 1969 OHNE PAUSE=

Daten . Newsll

authentische Texte aus der

kostet 7,50 DM, ansonsten nur im

Jahr kosten 30,—— DM!!

JOSEF WINTJES . BUCKENHOFFSTRASSE

lien. Die »AG—Aktions-
“

1

Iagen in diesem Gebiet angefertigt, die —

ge-
.

aktuellste Nachrichten aus Kleinvera

lagen; Buchbesprechungen; Rezensio—

nen von neuen Zeitschriften; Klein-

Anzeigen—Service; Dichterportrfits;
Diskussionsforum: Ankfindigung von 1
Projekten aus der Subkultur; Terminq.

Vielseitigee Feedback fijr Insider 8:

ALTERNATIVEN LITERATURSZENE sowie

ein ausffihrliches Vertriebaangebot!

Eine dicke PROBESENDUNG zum ANTESTEN

1

LITERARISCHES INFORMATIONSZENTRUM, ‘1
1

D—AZSO EOTTROP, TEL: 02041/ 20568!‘

DER ULCUS~MOLLE~INFORMATI ONSDIEN ST
1
1
1

ABONNEMENT erhfiltlich: A Hefte pro

7.

‘1

*SO WAS GIBT's auch noch: UnserVertreter 1
Ulrich Pampuch besuchte einen (realsozialisti- :

schen?) Buchiaden, nahm eine Bestellung 1
Uber Domix(1)aufund wir lieienen diese prompt 1

aus. Uberraechenderweise kamen sie zuriick— 1

wir fregten, ob wir vererscht werden soliten
‘
1

Oder ob im Buchladen das Chaos herrsche und
{

die Antwort wotlen wir euch nicht vorenthalten:
- 1

Liehe Leutc.

Wir wolien wedcr das einc noch ist das andcrc

1

dcr 1

Fail. Beim nfichsten Besuch. wenn das noch cinmal :

sein some. muB man auch sagcn. c1218 der Vcrlag an-

archistische Theorien, zumindestens in dcr angcbo- ‘1

m

'Ili

tenen Literatur vcrlritt. Wir stehen nicht auf dicscri
Art Literatur...dcsha1b ging Literatur zuriick. dcnn]
unserc Buchhandlung hciBt nicht umsonst Coilcktiv.

.

der Einkauf wird uuch so getiitigt. Also muB dcri

Vertrcter zumindcstcns mit zwei Lculcn sprechcn. ,

dieses ist gerade das Gegenteil von Chaos. (Bin zu-:

fiillig der Filialleiter). GruB, Otto Sch.; Buchhand-g

lung WISSEN UND FORTSCHRITT. Lauteschiii-i
gerstrafie. Darmstadt,

Man merke Collektive haben Filialleitcr, die‘

ihre Mitarbeiter natfirlich bevormunden. Un-

sererseits Gri‘lBe, die Trotzdems‘



S.Gesell i der Alptraum

Horst Blumes

von Berno’ Siege/
Obwohl ich von dem Vorhaben Horsts, Ge-

sell auf die FiiBe zu stellen, wuBte und man-
ches von ihm im Gesprach dariiber erfuhr,
war ich doch iiberrascht von der Dichte des
Artikels, von der Ffillc der Information and
von der Unverfrorenheit, mit der er alles was
sich auf Gesell bemft in einen Topf wirft.
Schmunzeln muBte ich allerdings dariiber, wie
unbedarft und einfaltig versucht wird aus dem
liberalen und weltoffenen Gesell einen »Fa-
schisten<< zu machen.

Also, zur zentralen Aussage des Artikels, daB
Gesell ein Fasc'hist sei: Ich will ja nicht zurn x-
ten Mal die Faschismus-Debatte der >>Linken<<
aulkochen, aber es gibt ja immerhin so etwas
wie Faschismus—Analysen und die eigenen
Aussagen der >>Bewegung<< (in Italien) sowie
der verschiedenen Fliigel der NSDAP. Nur
kurz zur Erinnerung: Im Faschismus gelten
das Ffihrerprinzip, der Organisationsfetischis-
mus, der fibermachtige Staat und die lenk-
und manipulierbaren Massen als Kernstiicke
des insgesamt von den Interessen des groB—
bzw. Monopolkapitals gesteuerten und aufge—
bauten >>Reiches<<; hinzukommen in mehr
oder weniger groBem MaBe rassistische, hege-
monistische und mystisclie Ideologien. Wie
steht S.Gesell zu den von mir aufgezahlten
Kernstiicken des Faschismus?
Zum Ffihrerprinzip und der damit verbunde-
nen (bes. bei der NSDAP) Ablehnung der

5..
v

Demokratie sagte Gesell klar und deutlich:
»lch halte die Demokratie fiir die denkbar be-
sle, Oder auch am wenigsten schlechte Staals-
form. « Gesell warnte aber: »Demokratie wird
Plutokratie sein Lmd bleiben, bis wir die wirt-

schaftlichen Grundlagenfdr eine wahre Demo-
kratie geschaffen haben. Und alle Revolutio-
nen Lmd Putsche (f) werden daran nichts (in-
dem kdnnen. Denn auch noch die Revolution
steckt derjenige in den Sack, der Geld hat, der
mehr Geld hat als die anderen. (. . . ) Der Stunts-
betrieb mufl bis in alle Einzelheiten hinab fiir
die Massen kontrallierbar sein.« (aus: Silvio
Gesell: Die Bewaffnung des Proletariats, Es-
sen 1923)
Es gilt hier noch anzuffigen, daB die Ideologen
des Nazi-Staats den Ideen Silvio Gesells ab-
lehnend gegenfiberstanden. Wir sollten uns

Ida nicht von AuBerungen der Strasser-Brot-
hers tauschen lassen. Nebenbei: Gregor Stras- .

'

ser wurde im selben Jahr wie Erich Miihsam
von den Nazis ermordet.
Die Phrasen der NSDAP in Sachen Geld und
Zins stammen von einem bfirgerlichen Wirt-
schaftsreformer namens Feder und die Ideen
ffir eine angebliche Bodenreform sind auf ei-
nen NS-Ideologen namens Darré aurfickzu-fiihren. Warum sollten solche Dinge auch
vom NS-Gegner Gesell fibernommen werden,
gab es doch inder ersten Halfte unseres Jahr-
hunderts zahlreiche Geld-und Bodenrefor-
mer.

Das NS-Regime' hat die sogenannten Gesel-

lianer bekéimpft. So wurde nach der 1933

durchgefiihrten Auflosung der Splitterpartei-
en die Gesells Ideen vertraten, schon 1934
wieder ein Schlag gegen Gesellanhanger
durchgefilhrt: Verbot des Roland-Bundes. Es

kam auch zu Verboten von Zeitungen, in de-

J

LESERKRITIK

Wir beginnen mit einer Posse auf den »soli-
darischen<< Stil deutscher Anarchisten im Um-

gang mit ihresgleichen:
Zu Silvio Gesell in Nr.l3:

Wenn ihr unbedingt Geschichtsféilschung bctrcibcn

wollt, wart ihr beim Staat wirklich besser aufgchO-
ben. Unverstéindlich warum er euch mit »Ausbil—

dungsverbot<< argert. Warum nennt ihr Wixer cuch
nicht das was ihr seid, niimlich reine Marxistcn?
Wenn Gesell Faschist ist, ist Blume mit analogcr BC-
gn‘indung Stalinist. Ihr solltet euch vorher bcsscr in—

formieren und ein paar Bficher von ihm lescn odcr
wenn cure rote Brille das nicht erlaubt, geféilligst den
Schwanz einziehen und solche Abfallproduktc de-
nen vorsetzen, die auf sowas stehen. Die Wirt—
schaftstheorie wird gar nicht erst 'ri‘chtig angcschcn,
nee da gehts garnicht drum. Wenn jemand cs waglMurx zu kritisieren. Bei mir habt ihrjetzt endgfiltig
ausgeschissen. In meinem Bekanntenkreis wird cs

nunmehr anti—SF-Propaganda geben. Der Futtcr—
neid auf die 883 wird eueh schlecht bekommen. Eucr
Gewerbe hat mit Anarchismus nichts mehr zu tun»

Editorial solltet ihr noehmal lesen!

Bernd Schuhmann, Mfinchcn-40
(PS: Der SFhat diesem leicht durchgedrehten Laser-

briefschreiber geantwortet und dabei feststellen miis-

sen, dafl er die Adresse der »Technischen Universitiit
Miinchem als die seinige ausgegeben hat. Wir warden
solche Briefe in Zukunft also nicht mehr abdruckcn
und auch nicht mehr ems! nehmen.)
Hallo Leute vom SF,

‘

Also, ich muB schon sagen, ich bin machtig ent-

tauscht von eurem Blatt. Silvio Gesell mit ein pant
Phrasen bzw. Pseudozitaten, aus dem Zusammcn-

hang gerissen in Nr.13 als »Faschisten« hinzustcllcn.
das hatte ich Euch wirklieh nicht zugetraut. Echt too

much. Bin gespannt, ob ihr das wieder ansloffcln

kénnt, was ihr euch da eingebrockt habt. Ich hiittc
euch fiir intelligenter/differenzierender gehaltcn.
Gesell in einen Topf mit FSUY seinen Anhiingcrn
oder gar Neoliberalen zu werfen, das ist einfach zu

billig. An eurer Stelle wfirde ich dem Horst Blumc

einen kraftigen Arsehtritt verpassen. Sell or mnl

>>Abgebauter Staat« von 1927 lesen. Ffir mich wflr

Gesell Anarchist!
_

Mit anarchistischen GriiBen, Jeanette Molé,
131ml-as]

Anm. der Red. : Wir gestehen ein, dafl die

Uberschrift des Gesell-Beitmgs eine Provo/m—
tion darstellte, die inhaltlich im Artikel in die—

ser Schiz‘rfe auch nicht vertreten wurde. Wir Im—

ben sie gewiihlt, um die Auseinanderselzung
um Gesell anzureizen. Der SF ist ein Dis/(us—

sionsforum, (in letzter Zeit zu wenig gerrutzt);
d.h. Gesell—Anhdnger bzw. Anarchism: mil

Gesell-Vorlieben sind aufgefordert ihre Ge-

genmeinung in Artikeln fundierz vorzustellen.
Der ,,K0mmentar” von Bernd Schuhmann cm—

spricht allerdings wirklich nicht unseren Vor-

stellungen von Diskussion. Der SF besteh!
nicht aus einem einzigen Artikel.’ Die Art (lcr

Anmache, der Sprachstil entspricht. . . na ja. . ,.

Und was sol] ein Ausbildungsverbotfdr Wolf-
gang Haug wegen seiner Tiz'tigkeitfdr 14 Num—

mem SF mit einem Gesell-Beitrag von Harsl

Blume in Nr.13 zu tun haben? Schlieflliclz, wc’r

definiert, was wir mit Anarchismus zu tun Im—

ben, wenn nicht wirfdr uns selbst — Oder gibt es

inzwischen einen linientreuen Fliigel mi! err!—
spreehenden Entscheidungsinstanzen in Mun-

Chen-40?



”en die Ideen Gesells diskutiert wurden. Der

ichmmc
Kreis bfirgerlicher Gesellfreunde

152150
gut wic unbekannt. Darum wurde er

DC kaimi behindert (Lautenbach-Gruppe).

w'le Freinrtschaftsbewegung war aber nach

déc gor
verboten. Das NS-Regime hat keine

Id; ordernngen Gcsells erfiillt, keine seiner

nenCIZjVCrWirklrcht.
Gesell’s Ideal des Einzel-

Ve
_a‘

Cr Weder Yorreehte genieBt, noch Skla-

D
Isl, wurde mit Stumpf und Stiel bckéimpft.

to? TOtaistaat (dessen Abbau Gesell forder—

z
_

mit seincm Masscn>>recht<< wurde zu Leb-

eiten Gesclls von Hitler und seinen Ideolo-

gicglpropagiertnnd
naeh Gesells Tod gingen

blik zlzten- Reglerungen der Weimarer Repu-

zu v

azu uber, dem NS-Staat die Grundlagen

Strikersehaffen. Geseil lehntc Massen>>rechte<<
l I ah — er setzte diescn das Menschenreeht

Cmgcgcn.

G95.0“. und die Gesellianer

spit/IO Gesell hzrt keine der Gruppcn und

Vor

Crpzlrteren, die srch aufihn beriefen, be-

fenZl'lgt
Oder nbgelehnt. Und aufGesell berie-

nquSlCh sehrvrele Gruppcn. Die ‘Akraten’ ge-

g‘ S0:.W1e die Anhiinger der ‘Muttcrland-

Elljnrlel
odcr andere wie die Gruppcn um Mi-

G:I‘Fluerschcim
und Wcrncr Zimmermann.

MIL-‘9“
sclbst rechnete sich gelegentlieh zu den

‘12.);510k'raten
— machte sich aber nicht zum

0d”
1rCr eder ‘Chefidcologen’ diescr mehr

WOT Wemger freiheitlichen Gruppe.

lia:Tln’schon
zu Gesclls Lebzeiten die ‘Gesel-

fen

Cr

Oder Gr'uppcn‘
die sich auf ihn berie-

Sich‘ Przlklisch mehts mit ihm zu tun hattcn und

“unfit meht mn dem Inhalt seines Schrift-

ihmfidnusmnzrndcrsctzten,
dann diirfen wir

Tod
1e Polmkdieser Gruppcn nach seinem

die Fgoch wemger anlasten. Beispielsweisc

Sic m‘

U 2115 Geselle Erben zu bctrachten oder

bind
it ihm und SClnCT I‘dee groBzmig in Ver-

iigc {gig
zubrmgen, dzls ist wohl nicht der rich-

Ker P 10g
der Analyee. So wenig die KPK un-

nig 131 Pet etwas nut Marx zu tun hat, so we-

ren ”‘1 d'.c l‘SU mit Gcsell zu tun. Die-unde-

‘mt "neollberalem Gruppcn wie die Leute um

We: Qdcr. fragcn der freiheit’ haben, auch

SerTn]
src snchfizflt. auf Gesell berufcn, ffir un-

die 1
Nina, namlich die Bedeutung Gesells ffir

‘Cfltlgcn freiheitliehe Stromungen in der

Wen? ”Tl A’ugenbliek keine Relevanz, auch

mit Ci

er dlC Entwrcklung in diesen Kreisen

Um»13n]cm
Auge verfolgen sollten. Den Kreis

nen w” {\GNOSEN<< (rechtcs Hetzblatt) kon—

”DER”
dbschrelben.

SU 1r
BRITTE WEG<<, die Zeitschrift der

Zwar (:11
emen starkcn Reentsdrall ,

beruft SlCh

Cngqtiruq] aufGesell,pra1-(hziertaberein ganz

Ideen
mgcs Scliwarz-WeIB—Denken.

Gesell’s

stummWord-en
1m .»DRITTEN

WEG<< ver—

dem Ch: Vieles w1rd verschwicgen oder aus

hzm DYS}Okrzitiseh-akratischen
Zusammen—

geng firlssen. Mlcky Flucrscheim, Doc En-

:mlind i;
Snrner, T. Hertzka und Gesells

Won W
lumcnrhal kommen dort nicht zu

bum“
cnn Gunter Bartsch die FSU auf—

HS‘nm, braucncn wrrldns nieht auch so tun.

die auszd‘
nur diescn-splcssigen Kleinbiirgern,

den m:
CT NWO einen Selbstbedienungsla—

Ge .

dehen wollen.

M222},
und die reaktionfiren Geldschulen

a) D‘
esterleute)

den goMonctarietcn
sti‘itzen ihr System auf

Ormvo
“Opqiknpitahsmus, sic lehnen die Re-

nfimiorsclrluge Geeells ab, praktizieren mal

Chen Dn
mal Deflntlon, wie sie‘s gerade brau-

Stab if"
‘0

monetarisnschc Schule hat als MaB-

ur EmWieklung nur den Stand des Ge-

\

winns sowie die Stiitzung des Geldes im Sinn.

Gesell’s MaBstab fiir seine Wirtsehaftsord-

nung hingegen soll der Mensch sein.

Es ist ja richtig, daB Horst den Monetaris-

mus anprangert und die gefahren dieser »Neo-

liberalen<< aufzeigt — nur sollte das, schon des

Themas wegen
— einzeln geschehen

*- [vg]. SF-

3 und 4; der Setzer] — und nicht im Zusammen-

hang mit Gesell, nur weil dieser ein paar Ideen

der >>Manchester-Schule« ffir richtig hielt.

b). Die Manchestersehule war evtl. ursprfing-

lich wirklich ‘Iiberal’, Gesell sah anfangs in

den Ideen dieser Schule den »richtigen Weg«.

Aber bald sah er auch, daB >>Volksbetriiger<<

sich zum Schutze kapitalistischer Vorrechte

dieser Lehre beméichtigt hatten, Gesell

sehlieBlich Zur Manchester-Schule:

»I)as war Betrug und Heuchelei«(NWO,

1922). Er sagte weiter: »Man vergafl Oder

wollte es nicht einsehen, Lia/3, wenn es nata‘rlich

zugehen sallte ,
man auch dem Prolelariat das

Rec/1t einriiumen miisse, sich den Baden mit

dense/hen Mitteln zurn’ck zu erobern, mit de-

nen er ihm entwendet warden war.« (NWO,

1922)‘

e). Den ‘Neoliberalen’ ruft Gesell klar entge-

gen: »Aus dem Kapitalismus miissen wir her-

aus.«(NWO, S.XIX) Er rfittelt ja an den Pfei-

lern des Kapitalismus, wenn er vorschlégt:

»Armut ist eine Kette, und Reichtum ist eine

Kette, und der Anblick van Kellen mit/3 jedem

Freien ein Greuel sein. W0 er sie sieht, muff er

sie brechen.«(NWO, S. 226)

Die reaktionéiren Geldschulen hingegen kom-

men ohne die Macht des Staates, ohne die Ge—

walt von Polizei und Armee nicht mehr aus.

Das wird von Gesell schon in der NWO ent-

larvt, aber auch im ‘Physiokrat’. Er schreibt

da : »Dem (lurch Religion and Gesetz an Han-

den und Fz'ifien gefesselten Arbeiter setzt sich

tier Kapitalist einfach auf die Brust, bis er er—

stickt. Dann schlc'igt der Kapitaliststolz mit den

Flageln Lind krdht seinen ,,Sieg im Kampfums

Dasein” in die Welt hinaum.

Sprichf so ein Fasehist?

Hier also konme unsere heutige Kritik an

S.Gescll ansetzen. Wenn Gesell um die Macht

dcs Staates, die Verbindung zwischen der

Staatsgewall und dem Kapitalismus weiB und

um die brutalen Methoden der Kapitalistcn
—

wurum glaubt er dann, daB zuerst die wirt~

sehaftlichen Vcré‘mderungen kommen miisscn

um die wahre Demokratie zu erreichen? Er

mflBte doch wissen, daB das Monopolkapital

alle tiefcn Veréinderungen in cinem Wirt-

schafissystem, ohne daB gleichzeitig der ge-

scllschaftliche Rahmen geé‘mdert wurde, mit

Gewulm beantwortet. Oder glaubt Gesell, die

Kapimlisten geben die Macht freiwillig ab?

Allzuviele Hinweise, wie dieser Widerspruch

gelost werden sol], finden wir bei Gesell ja

nicht. Er sagt zwar, daB die Ketten, wo man

sic sieht. gebrochen werden miissen. Aberwie

das zu tun sei, da finden wir wohl kaum einen

Hinweis in der NWO‘ Einmal hat aber auch

Gesell einen Lichtbliek, als er sah, daB gesell-

schaftliche Verénderungen nur dann méglich

sind, wenn der Staatsbelrieb fiirjeden einzel-

nen transparent und somit kontrollierbar er-

scheint. DaB es dazu einer BewuBtseinsverén-

derung der. breiten Schichten bedarf, weiB

auch Gesell. _

Gesell -— Kolonialismus, Imperialismus und

Mach!

Um Gesell einen Bezug zur imperialisti-

sehen ldeologie vorzuhalten, zitiert Horst u.a.

aus der NWO: >>Handelsvélker...erobem die
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Markus Eberwein
Das unsichtbare,
anonyme Theater

Programmatik und Spieltechni-
ken einer neuen Theaterform
E 5, 96 s., A 5 m.21Abb.,17,00 DM

,,P|6tzlich stockt das Gefiihl. Leute bleiben
stehen, um das wiist streitende Parchen
dort hinten zu be'augen. Ubereifrig versu-
chen manche zu schlichten.

Weshalb die beiden auf der StraEe strei
ten, wird der Zuschauer

sicher gleich
—

dafl das ganze Spektakel eine Theater-
vorste‘llung ist,

— wird er hingegen niemals erfahren,
denn er weils nicht um die Existenz des
unsichtbaren, anonymen Theaters. Er
greift vielleicht in den Strait ein, wenn er
es fiir unumganglich halt. .

Er entwickelt Aktivitat schon allein da-
durch, dais er den Vnrfall registriert

» ,Er ist, wie er ist, vielleicht wird er an-

ders!’ »— denken dile Theaterleute, die mun-

ter welterstreiten.

Friedrich Krohnke
Gennanello kénnte
ein Madchen sein

Essays uber Pasolini
E 7, 56 8., A 5,12,80 DM

,,Das zweite Gespr'ach ist von seltsamer
Art: P.P.P. geht stur und ohne zur Seite zu

blicken, eine Strafse entlang. Das Madchen
aber fahrt auf einem Fahrrad neben ihm
her und sprioht auf ihn ein. Was du zur

Abtreibung meinst, Pao, das palst so recht
zu deiner ldvllisierung alles Friiheren, und
frau‘enfeindlich bist du, und weil'St du wa

rum, weil du einen Munertick hast u'nd
zwar einen schweren, und willst du nicht
noch einen Kaffee mit mir trinken ich find
dich einfach spitze meine Adresse ..

”

Peter Eric Stiidemann, Martin
Rector, Peter Eisenberg, Mau-
rice lee, Adelheid von Said-
dem, Florian \lalSen, Michael
Vester, Ali Wacker

Arbeiterbewegung und kulturelle
Identitat _

Ein interdnszzplinares
Kolloqumm
E 4, 192 8., A 5, 24,80 DM

Letzzlich versuchen alle Autoren dem

Blick auf eine historische Formation von

traditionaler Arbeiterbewegung, die ihrem
Ende zugeht, Perspektiven abzugewinnen
fijr die Entfaltung eines neuen emanzipa—
torischen Kulturbegriffs, der die produkti-
ven Impulse dieser Formation tradiert,
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Welt«. Jemand, dcr die NWO nicht gelesen
hat, mfiBte Gesell jetzt einen Vertreter des
Kolonialismus bzw. Imperialismus nenncn.
Der NWO-Leser hingcgen kennt Silvio Gesell
als einen Eifcrer gcgen Kolonialismus, Impe-
rialismus und Macht. Gesell léBt sich aber im
Gegensatz zur nationalistischen Linken, zu

Nationalisten und Nationalrevolutioniircn
nicht auf die hcrkommlichc Staats-, Lander-
und Kolonialmodelle ein; er (und das muB
kein Nachtcil scin) traumt von einer einheitli-
Chen Welt, ohne Grcnzen, Zélle, National-
slaaten und Kricge. darum prangert cr mas-

scn-und Véilkcrrccht (Horst zitiert das ja
auch) unerbittlich an. »Die Rechte der Massen
kiinnen niemals eng genug begrenzt werdem,
ein Zita! aus der NWO — leider sinnentstellt und

zusammenhanglos aufs Papier gebracht. Ein-
mal handelt es sich, wie wir alle wissen, bei dem
Wort Massen um einen schwammigen und

zweischneidigen Begriff. Gesell bezieht hier
das Wort Massenrecht auf Staatsgesetze, auf
nationale Phrasen und gegen das von den im-

perialistischen Mdchten erdachte und zudem
total mrflbrauchte »Vélkerrecht« (remember
Bangla Desh, Katanga). Am Schlufl des Ab-

satzes, aus dem das Zita! stammt, setzt Gesell
dem Massenrecht das Recht des Einzelmen-
schen (aufFreiheit und WtZrde) entgegen —heu-
te warden wir sagen, das Menschenrecht. In
seinem Beitrag »Freiland, die eherne Forde-

rung desfriedens« (NW0, 55-71) prangert Ge-
sell nicht nur Unterdrt'ickung und Kolonialis-
mus bzw. imperialistische Politik an — er greift
auch (fast ein Novum zu dieser Zeit und in Eu-

ropa) Volkermord und Rassismus an.

Den Abschnitt L'iber Mach! and Kolonialismus
sol] ein kleiner Beitrag von Gesell beenden:
»Dem Baden und seinen Sehfitzen gegendber
gibt es keine Volkerrechte, kein Massenrecht,
keine Staatshoheitsrechte. Das Vélkerrecht
darfsich nur aufdas beziehen, was Menschen-
hand gesehaffen. Sobald wir den Vol/(em
Rechte einrfiumen, die iiber das reeht des Ein—

zelmenschen hinausgehen, verwandeltsich sol-
ches recht in Krieg. Alle Mensehen, jeder ein-

'

zelne Mensch, hat aufden boden, aufden gan-
zen Erdball die gleichen, unverfiuflerlichen
Rechte, und jede Einschriinkung (lieses Ur-
rechts bedeutet Gewalt, bedeutet Krieg.
Darum wiederhole ich: will man den leker—
frieden, so mufl dieser ersten Forderung genzigt
werden, alien Menschen, restlos allen Men-
schen gehb‘rt die Erde, imd weg mit dem Mas-
senrecht, weg mit der Staatshoheil, die dieses
Urrecht antastet!«(NWO,S. 65)

Die NWO und wir

Inncrhalb der freiheitlichen Bewcgungcn
jeglicher Coleur ist das Interesse an Gcsclls
Schrifttum wieder gewachsen. So wortmdikal
der Wfihrungsexperte auch schreibt. miissen
wir uns doch vor falschen SchluBfolgcrungC“
hijten. Wir haben gesehen, daB Gesell mit Fil-

schismus, Monetarismus und Rassismus we—

nig im Sinn hat. In der NWO finden wir auch
manche Stellen, wo Gesell an Deutschlanfl,
Klasscngcscllschaft und Kriegstreiberci kcm

gutes Haar laBt. Mag er auch kein »Pnzifisl«
sein, cr wondet sich konsequent gcgcn dlC

Kricgsmachcr.
Trotz allem gibt es keinen Hinweis in dcr

NWO auf cine anarchistische Gesinnung 60'

sclls — cr bleibt Physiokrat. Gesell war abcr

auch kcin Mann der staatsbejahendcn sma-

mungcn
-— cr forderte nicht nur einmzlldcn

Abbau dcs Staates. Aber deswegen aus S. 60'
sell cincn »Karl Marx der Anarchistcn<< le

machen, ist sehr oberfléichlich (...)
Auf die Gesell-Verffiilscher Kessler, Bartscll
und Binn einzugehen, soll hier nicht unscrc

Aufgabe sein. Das bringt meines Erachtcns le

wenig. Es gilt und da will ich Horst und andC-
ren Recht geben, das Werk Gesells kritisch ztl
betrachten und es in einen freiheitlich—soziall—
stischcn Zusammenhang zu stellen. Dic NW0

zeigt Ursache, Mechanismus und Wirkung
des Kapitalismus und Imperialismus wiihrcnd
einer bestimmten Epoche genauestcns auf-

Darin liegt der Wert der NWO: es ist ‘einc Arl
‘Geschichte der kapitalistischen Entwicklung
wahrend einer bestimmten Epoche. Dan"

liegt aber auch eine gewisse Hemmschvi/cllc:
da das Werk sehr zeitbezogen dasteht, 151 CS

schr schwcr zu aktualisieren und kaum V0n

unnotigem Ballast zu befreien. Wenn »883«

.das versuchen will, bitte. Es ist das rccht dcr

Genosscn, das zu tun. Gesell sollte man allCl‘
Zugutchaltcn, daB er versucht, ein frcihc1tll-
:hcs Denk—und Lebens- und Wirtschaftsmg—
dell zu schaffen, das soviele Mange! (fiber dlc

wir diskutieren konnen) es auch enthallcn

mag, wcrtvolle Impulse fiir eine libertiirc
Geld-und Wirtschaftstheorie bzw. {fir cmC

BewuBtseinsveranderung der Einzelncn gibt.
In dicser Hinsicht will ich die »883«-Leutc un_d
alle andercn Gesell-Forscher ermutigcn, wei—

tcrzumachcn, weiterzubohren. Denn dcr KH'

pitalismus gonnt uns keine Atempauscn.

Nur an der rl'icksichlslosen Wahrheit, die um‘lr (10”

gesag! wem'en 501/, we [lire Spitze gegen um gene/m!
zu sein scheinl, kann die Welt genesen.

Silvio Gcscll

Gesell-Diskussion
Zu schnell geurteilt
Zum Blume-Aufsatz »Silvi0 Gesell,‘der Marx der Anarchisten’ — ein Fa-
schist.«‘

von Gunter Ban‘sch

Da ich in dicscm Aufsatz ziticrt werdc, gcht
cr mich an, obwohl ich kcin Frciwirtschafllcr
bin. chrdies stammt auch der Satz von Gc~
scll als dcm ‘Marx dcr_ Anarchislcn’ von mir;
cr bczog sich aufdic Strengc und Folgcrichtig-
kcit scincs Dcnkcns.

Die mcistcn dcr heutigcn Gcscll-Anhz’ingcr
habcn mcinc Definition als ‘Anarcho—Libcra-
lc’ akzeptiert. Es gab nur cincn Widerspruch,

dcrjcdoch behutsam war. Dr. Ernst Winklcr-

welcher Gcsells Ideen in mathematischc FOP

meln umsctzen konnle, schricb in einer Bro-
schiirc fiber die Freiwirtschaft: »Die Delll‘
ition als Anarcho—Liberale charaktw-iszr'r!
nicht nur ihre nach cur/Jen aufflilligste Zia/.31”—
zung: Abbau des Staates und ho’chstmb’g/Irill’
Freiheit des Einzelmenschen, sondern um‘lz III-

re geschichtliche Emwicklung. «

.

Mir sclbst kamen aber Bedenken, oh dicsc
Einordnung auf alle Gesell-Anhangcrzutnfit.
Gab cs nicht auch andere Tendenzen‘? AilfJC‘
den Fall hat die Freiwirtschaft zwei histonschc

Wurzcln: cinerseits den Liberalismus. unde-

rcrseits den Anarchismus (insbesontlcrc
Proudhons und Stirners).



Hiittc HorSt Blume seinen historischen An-

satz nicht schon durch den abschfissigen Titel

Vcrpfuscht, wiircn cinige Kliirungen méglich

gchcscn. So aber legte er sich selbst fest. Be—

IT‘UIIIC auch trotz seiner antiautoritfiren Ge—

Smmmg marxistische Autoritéitcn.

Gcscll ist wedcr ein Neoliberaler, noch ein

Hurra-Patriot, gcschweigc ein Antisemit oder

9m GroBindustricllcr gewesen. Wenn Blume

'11“ dahingchcnd ziticrt, daB die >>Manchester-

SC/Illlc auf (1cm riclztigen Wege war«, so héitte

Cr auch seine Einschriinkungen und Ergén—

Zlfngcn erwiihnen miisscn. Herausgerisscne

Zitntc vcrmitteln fast immer cin cinseitiges
Blld. Gcscll hut sich nicmals »hinter die

.s'clzlimmslcn Ausbeutungsformen gestellt. . .
«

War cr wirklich »geschw£itzig«? Marx hat

drel diCkc Béindc iibcr das Kapital geschric-
he“. Gcsell nur einen Band. Dessen Ergcbnis
lillllCt nicht, minfl allc sozialen Probleme mi!

‘19" Beherrsclmng dcs Geldumlaufs zusam-

"Ian/ziingcn.« Diesc Formulierung ist zu

SChWammig und banal. Dr.Th.Christen hat

dais Erngnis vicl klarcr ausgedrfickt: »Gleich

"’10 Achilles nur an der Ferse verwundbar war,

so [Ki/3! sich dcr harle Ring, den der Kapitalis-
"Ills um uns schmz’edet, nur an einer Stelle

SPrcngcn, (la, wo cr mil dem Geldwesen verlb-

Tet I-Sf.«

BIUme behauptet jedoch, Gesells Reformen

Soilcn »als wiihrungspolitische Kurskorrektu-

"(”1 innerhalb des kapitalistischen Systems

Sm”finden.« Das Wichtigste bei der FFF-Be—

WCEUng, ihrc Unterschcidung zwischen Kapi-

mI'lSmus und Marktwirtschaft, blcibt unbe—

griffcn oder wird nicht zur Kenntnis genom-

m°n~ Indcs hiittc geradc diesc Untcrschei-

dung Cine Diskussion verdicnt. Erst von da

“118 kann Gcsell gewfirdigt odcr vcrworfcn

WCTdcm

.

W118 den Anarchismus betrifft, so gibt es in

mm rccht vcrschiedene che und Mittel, um

ficl} Siam aufzuhcben, warum nicht auch eine

relWirtsehaftlichc Mcthode? Intoleranz und

.hanlasiclosigkcit will dcn Anarchismus frei—

lch immer wicdcr auf einen ganz bestimmten

ch fcstlcgcn, womdglich gar auf einen mar-

X‘Shschcn,

Gesell war von seinem Beruf als Kaufmann

her ein Praktiker, der sich wenig um Theorien

scherte, aber einen unbestechlichen Blick da-

fiir hatte, daB die meisten Kommunisten gar

nicht kommunistisch leben wollten und info!-

ge ihres Egoismus auch nicht kénnen. Wo im-

mer das Gespréich auf gleiche thne kam,

wurden sie sehr schweigsam. Ffir die Arbeiter

ja, ffir sie selbst sollten andere MaBstébe gel-

ten. So ist es in den kommunistischen Lendern

auch gekommen. Indes bestreitet Blume Ge-

sell das Prfidikat ‘Anarchist’ auch deshalb,

weil er nicht ffir gleiche Léhne war. Es ist frei-

lich unbequem zu héren, was er iiber den an—

archistischen Kommunismus sagte. Aber soll-

te nicht auch seine Meinung bedacht werden

kénnen? — daB nfimlich bei allgemciner Auf—

hebung des Geldes kein anderes System ais

ein zwangskommunistisches mehr méglich ist.

Manche Anarchos sind so zimperlich wie

Primadonnen. Sie wollen ein méglichst freies

Leben, machen sich aber nicht klar, was das in

der Praxis bedeutet und erfordert — auBerhalb

aller ideologischen Schablonen, an denen es

auch im Anarchismus nicht fehlt. Geseli hat

da mancherlei ausgesprochen, was ihm nun

fibel genommen wird, etwa fiber Freizfigigkeit

und was es heiBen wiirde, ohne staatliche Ju—

stiz zu leben. Darflber sind sonst in anarchisti-

schen Schriften nur Idealismen zu finden. Ffir

Gesell war die Freiheit keinc Phrase: er lebte

sie auf seine Art. Und Freiheit ist gerade das,

was niemals schablonisiert werden kann. Frei

ist eine Geselischaft nur dann, wenn sie alter-

native Lebens- und Wirtschaftsstile zulfiBt

slatt auf neucr Grundlage einen Einheitsstil —

wie )iAufhebung des Privateigentums«zu dik-

tieren.

Diktate bahnen sich fiberall da an, wo fiber

die Képfe der Menschen gedacht und ihre Zu—

stimmung ffir tiefe Eingriffe in die Gesell-

schaftsstruktur einfach vorausgesetzt wird.

»A ufhebung des Privateigentumsé— darin faB-
te Marx den Kommunismus zusammen. Mit

Anarchismus hat das meines Erachtens wenig

zu tun. Seine geschichtliche Aufgabe ist die

lnfragestellung aller Staatsgrenzen. Das Ei—

gentumsproblem kann niemals gewaltsam,

_\

fl
'

UBERTARE

ideologisch oder gesetzlich, sondern nur

durch freie Vereinbarung gelést werden. Ffir

immer ist die Zeit vorbei, wo man alle Men-

schen unter einen Hut bringen konnte. An

diesem Versuch wird das kommunistische Sy-

stem ebenso zugrundegehen wie das faschisti-

sche und nationalsozialistische. Totalitére

Praktiken sind nirgendwo mehr gefragt, aber

totalitére Theorien beschwichtigen die Angst

vor der wilden und ungestiimen Freiheit des

Lebens.

Gesel] hatte keine Angst. Er verkroch sich

nicht in Schablonen. Ihm war ganz bewuBt,

daB die Freiheit ebenso furchtbar wie frucht-

bar ist.

In der FFF-Bewegung gab es aber recht ver-

schiedene Strdmungen: eine auf Wirtschafts-

reform beschrfinkte, eine revolurionéire, eine

freisozialistisch-lebensreformerische und eine

vdlkische. Nur die vélkische Strémung spann

Verbindungsféiden zum Nationalsozialismus.

Ihr war Gesell am wenigsten gewogen. In sie

griff er ein, um eine Kurskorrektur zu errei-

Chen. Die vélkische Strémung war m.E. auch

die schwéchste innerhalb der FFF-Bewegung,

von derem freiheitlichen Geist sie abirrte.

Dies alles sollte in Betrachl gezogen wer-

den, wenn jemand fiber Gesell und die Frei-

wirtschaft zu schreiben beginnt. Es muB ver-

antwortet werden kénnen. Gesell war kein

‘Faschist’, sondern ein Akrat, der beim Ab-

bau des Staates nicht stehenbleiben wollte.
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